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CNie Sammlung bringt aus 5er ^eber unferer be*

rufenften (Belehrten in anregenber Barftellung amb
fyftematifcher Bollftänbigfeit bie ÖErgebniffe tmffertfcfyafb

lieber ^orfdmng aus allen IDiffensgebieten. es
Sie tpill ben £efer fchnell unb mühelos, ohne ^ach=

fenntniffe poraus3ufeßen, in bas Derftänbnis aftueller

tpiffenfchaftlicher fragen einfüb?ren, ifyn in ftänbiger

Fühlung mit ben ^ortfcfyritten ber IDiffenfd?aft galten

unb ifym fo ermöglichen, feinen Bilbungsfreis 3U er*

ipeitern, porhanbene Kenntniffe 311 pertiefen, fotpie neue

Anregungen für bie berufliche Cätigfeit 311 getpinnen.

Bie Sammlung „IDiffenfchaft unb Bilbung" tpill

nicht nur bem Caien eine belehrenbe unb unterfyaltenbe

£eftüre, bemFachmann eine bequeme^ufammenfaffung,

fonbern auch bem (Belehrten ein geeignetes (Drien*

tierungsmittel fein, ber gern 5U einer gemein*

perftänblicfyen Barftellung greift, um ftdf in Kür3e
über ein feiner ^orfcfyung ferner liegenbes (Bebiet

3U unterrichten, g €in planmäßiger Ausbau ber

Sammlung rnirb burefy ben Herausgeber

getpährleiftet. g Abbilbungen tperben

ben in ftd? abgefdjloffenen unb
ein3eln fäufüchen Bänbd?en

nach Bebarf in forg*

faltiger Ausmaß
beigegeben.

Über bie bisher erfcfyienenen Bänbcfyen nergleicfye ben Unfjang
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IDäfyrcnb ber £efer in ber uorliegettbett „€in =

füfyrung" bie Hauptprobleme bcr Sftfyetif

unb ifyrer ZHetfyoben, ttad? betten fte befyanbclt

tucrben, fennen lernt, gibt ber Dcrfaffcr in obigem

IDcrfcfyen citte Cöfung biefer Probleme, inbcnt

er feine 2Infd?auungen in fyftcmatifcfycr, ju*

fammenfyättgenber ^ortrt barlegt.
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Unter Kfthetik oerfteht man von altersher bie IDiffenfchaft

non bem Schönen ber Hatur unb ber Kunft. IDörtlich überfeßt

bebeutet Kftheti? eigentlich bie IDiffenfchaft r>on bem, was rein

anfchaulich aufgefaßt wirb unb fobann im weiteren Sinne,

Don bem, was auf <5runb ber biogen Knfchauung — ohne

Permittlung bes begrifflichen Denkens — unmittelbar gefällt
ober mißfällt. Schöne Kunftwerke unb Hatureinbrücfe ge*

fallen uns unmittelbar burch ben finnlid^anfchaulichen Einbrucf,

ben fie auf uns machen. Sachlich becken fich biefe beiben IHort*

bebeutungen infofern, als bas Schöne ber Hatur unb ber Kunft

nach ber allgemeinen Kuffaffung ber #ftl]etiker fiel] eben baburch

aus3eichnet, baß es unmittelbar auf (Srunb ber bloßen Kn*

fchauung gefällt.

(Obgleich bie äftheti! keineswegs 3U ben relatiu abgefchloffenen

ober in ben Hauptfragen abgeklärten philofophifch<?^ Kliffen*

fchaften gehört unb ihre Probleme 311m Ceit fogar höchft rer*

micfelter Hatur finb, fo fehen mir hoch, baß fich $erabe in

ber (Segenmart nicht nur bei ihren fachwiffenfchaftlichen Her*

tretern, fonbern auch in weiten Kreifen ber (Sebilbeten ein immer

machfenbes 3ntereffa für fie entfaltet.

HTit äfthetifchen 5ragen befchäftigen fich gegenwärtig eben*

fomohl bie philofoph^n t>on 5nch wie bie Künftler unb bas

gebilbete Publikum. Kfthetifche Probleme finben mir ebenfowohl

in grunblegenben miffenfchaftlichen IDerfen unb 3ahlreichen Ein3el*

ftubien erörtert, mie in ben 5euilIetons unferer gelungen unb

geitfehriften unb Diskuffionen über ein3elne Probleme ber Dicht*

kunft unb ber bilbenben Künfte finb beinahe 3U einer KTobefache

geworben. Unfere gan3e <§eit bemüht fich nm bie Hefchaffung

einer äfthetifchen Kultur, fogar in bas Er3iehungsmefen unb

bie Einrichtung unferer Schulen ift ber äfthetifche gug unferer
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Cebensauffaffung eingebrungen unb perforiert fich in ber Be*
wegung, bie unter bem Hamen „Kinb unb Kunft" auftritt. £s
uerlohnt fich alfo wohl, einmal biefe gefamten äfthetifchen Be*

ftrebungen unferer «geit einer 3ufammenfaffenben Betrachtung unb

einer fritifchen Sichtung 3U unterwerfen.

©bgteich fich nun in bcr (Gegenwart eine wefentlich t>er^

änberte 2Xrt unb IPeife, bie wiffenfchaftliche ^fthetif ju betreiben,

angebahnt h<*t unb 3ahlreiche neue äfthetifche 5^ugen aufgc*

treten finb, fo ruht hoch auch unfere gegenwärtige ^fthetif auf

ber Porarbeit ber Pergangenheit unb wir fönnen ihre Probleme

nicht recht würbigen, wenn wir uns nicht flar machen, wie fie

fich aus äfthetifchen 5orfcf]ung früherer 3ahrl]unberte all*

mählich hcrausgearbeitet ha *- 2lls eine (Einleitung 3U unferer

Betrachtung ber gegenwärtigen 2lfthetif foll baher ein fu^er

Überblicf über bie (Sefchichte ber äfthetifchen Begebungen
uorangeftellt werben.
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D ic ^iftorifd]en (Srunblagett ber gegenwärtigen

Die #ftfyetif ift eine ber älteften philofophifchen ^iri3elix>iffeu=

fd^aften. 3hr Anfang reicht jurücf bis in bie Blüte3eit ber

griecfyfchen philofophie. <£s ift be3eicfytenb für ben C^arafter

bes griechifchen Denfens, ba§ eine IDiffenfchaft, bie ber Philo*

fophie ber fpäteren 3ahrhunberte feineswegs als eine grunb*

legenbe philofophifche IDiffenfchaft erfchien, bei ben griechifchen

philofophen fchon eine ^ol]e Kusbilbung fanb. c£in äfthetifcher

(5runb3ug ift ben griecfyfchen Denfern eigen unb in einem Canbe,

in bem bie Kultur unb Kunft ber IHenfchheit fcfyon oor mehr
als 3wei 3a^rtaufenben eine periobe höchfter Blüte erreichte,

fonnte eine ecb^te unb wahre Philofophie nicht an ber miffen*

fchaftlichen Betrachtung ber IDelt bes Schönen oorübergehen.

Denn bie eigentliche Quelle bes philofophifchen Denfens ho*

allejeit mehr in ben Cebensaerhältniffen eines beftimmten Dolfes

gelegen als in ben abftraften Problemen ber rein miffenfehaft*

liehen Krbeit, unb ber philofophifchen Beflejion pflegt bas

populäre Bachbenfen über einjelne Cebensgebiete poran3u*

gehen. €s märe eine befonbers intereffante 2lufgabe, genauer

fefouftellen, was eigentlich ben 2lnfto§ ba3u gegeben hal>

bie griechifchen philofophen bie äfthetifchen Probleme als eine

eigentümliche unb befonbere (Sruppc t>on philofophifchen fragen

erfannt unb bie äfthetifchen Unterfuchungen als einen befonberen

3meig philofophifcher 5orfchung aon bem allgemeinen Stamm
ber philofophie abgetrennt ha^en. IDir fönnen biefe 5rage

heute wohl nicht mehr mit Sicherheit beantworten. 2UIe philo*

fophifchen (£in3elmiffenfchaften pflegen fo 311 entftehen, baft 311*

nächft ein3elne Probleme ber neuen IDiffenfchaft für fich als

lTleumann, ÜjUjctif. t
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mid]tig erfannt unb gefonbert behanbelt merben. Die unter

fid] 3ufammenl]ängenben Probleme trennen fid] allmählich immer

fd]ärfer r>on anberen ihnen uermanbten, bic aber nicht 5a bem
glcid]en 5orfd]ungsgebiet gehören, ab unb u?ad]fen nun allmählid]

311 einer befonberen IDiffenfd]aft an. Diefe mirb meift erft bann

als befonbere IDiffenfd]aft gepflegt, menn in einer einzelnen

^eitperiobe für fie ein befonberes 3nlereffe l]errfd;t ober ein

ein3elncr philofopl] für fie befonbers begabt unb intcreffiert

ift. Der Bilbung ber Begriffe einer fpejielXen IDiffcnfdjaft

gel]t bann häufig ber Sprad]gcb raud] noran unb ber miffen*

fd]aftlid]e philofopl] muß mit feiner Bearbeitung ber Begriffe

an bie Dorarbeit ber Sprache bes täglichen Cebens anfnüpfen.

Aud] bie Äfthetif tritt nid]t fogleid] als eine fertige Sinjcl*

miffenfd]aft auf. Sie entftel]t uielmebr in ber 5orm, baß einjclne

äftl]etifd]e Hauptprobleme anfangs nod] 3temlid] sufammenhangs*
los bel^anbelt merben. Dem gcl]t mieber uoran bie Ausprägung
3al]lrcid]er äfthetifd]er Ausbrücfe, äft^etifd^er präbifate für bas

Schöne in ber Hatur unb ber Kunft, an ir>eld)e mir bann bie

pl]ilofopl]ie anfnüpfen feigen. XDir finben bie Ausprägung ein*

3elner äfthetifdjer Begriffe t>or allem in ber gried]ifd]en Did]*
tung bei Homcr / He5i°&/ in ^cr 9ried]ifd]en Cvrif unb im

Drama.
Der erfte philofopl], bei bem mir eine flare <£rfenntnis

ber eigentümlichen Bebeutung ber äftl]etifd]cn Begriffe finben,

ift plato (— 3^7 r>. (Ehr.). ZTTan hat beshalb auch plato

als beu Begrünber ber m
i f f e nf ch a f

1

1 i dj e ti Ä ft h c t i

f

bc*

5cid]iiet. Kid]tiger ift es, biefes Cob bahin ein3ufd]ränfen, baß

er ber Begrünber ber allgemeinen Äfthetif ift, benn es fehlt

ihm nod] bie fpe3ielle Äfthetif ber einseinen Künfte, bic erft

fein großer Sd]iilcr Ariftoteles ausjubilben unternahm. 3m
übrigen aber finben mir bei plato bie Anfänge faft aller

^mcige ber fpäteren äftl]etifd]en 5orfd]ung. Die Äfthetif tritt

nämlid] bei ihm auf als logifche Bearbeitung ber äfthetifchen

iSrunbbcgriffc : bes Schönen, bes E]äßlid]cn, bes Dragifd]en, £äd]er*

lid)en, bes Komifchen, bes Sd]mucft>oHen, bes Zierlichen, bes <£r*

habenen uff. S^ner perfud]t er ben Begriff ber Kunft feftsuftellen

unb führt babei bie oerhängnisoolle Auffaffung ein, baß bie

Kunft „Hachahmung" fei; fobann hat ^\c Äfthetif platos ihre

(ßrunblage in einer ATctaphyfif bes Schönen, b. h- cr ocr*

fucht feftsuftellen, meld]c Bebeutung bas Sd]önc an fid] hat,
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als ein lDeltgefet3, bas unabhängig von ber Betrachtung

bes 21Tenfd]en in ben Dingen wirffam ift. Kud] bie Anfänge

einer Ojeorie ber Kunft unb gewiffe pfyd]ologifd]e Beftimmungen

bes äftt]etifd]en (Sefühls unb bes äftbetifd^ert Einbruefs hat plato

ausgebilbet.

IDas bei ptato als ein untergeorbneter, nur in fpärlichert

Anfängen ausgebilbeter Eeil ber 2lftl]etif erfdjeint, roirb r>on

bem 3 weiten Begrünber ber gried]ifd]en äftbetif, uon

Kriftoteles (— 322 r>. <£hr -)/ 9<?rabe in ben Dorbergrunb ge*

ftellt: bie (Theorie ber Kunft unb ber einjelnen Künfte.

KUerbings finben wir aud] bei Kriftoteles eine allgemeine ^ftlfetif.

Er beftirnmt äl]nlid] wie plato bie äftl]etifd]en (Srunbbegriffe,

aber was ihn hauPtfäd]lid] interef fiert, bas ift bas IDefen ber

Kunft unb bas XDefen ber ein3elnen Künfte unb ihre (Eigenart.

Es h^rrfcht baher aud] bei Kriftoteles bie objeftioe KTethobe

in ber äfthetifchen Unterfud]ung t>or. Er unterfud]t bie Kunft*

werfe felbft, ihre Eigenfd]aften, ihre üed]nif, bie BTittel, mit

benen fie ihre äfthetifchen XDirfungen erreichen. So ha * er eine

O]eorie ber Cragöbie aufgeftellt, ber Komöbie, ber ZTTufif, ber

Kl]etorif unb (Srammatif (als ben Künften ber fd]önen Bebe),

ferner eine Cheorie ber Krchiteftur unb Sfulptur. Don ein*

Seinen äfthetifchen Begriffen bes Kriftoteles fei hier nur er*

wähnt, bajj bie „Einheit in ber XHannigfaltigfeit" gefällt (eine

Beftimmung, bie übrigens auch bie oorariftotelifd]e 2lftl]etif fannte),

unb bafj bie Kunft wicberunt „Bachahmung" fein foll. Er fennt

ebenfo wie ptato bie Bcbeutung ber phantafie für ben Künftler,

weiß fie aber ebenfo wie jener in fein richtiges Dert]ältnis 311

ber nachahmenben Cätigfeit 3U feßen.

Bad]bem mit plato unb Kriftoteles bie Kftl]etif einen uiel*

oerfpred]enben Knfang genommen hatte, fel]en wir in ber IPeiter*

entwicflung unferer XPiffenfd]aft — bis an bie Sd]welle ber

Gegenwart — fein auch nur annähernb biefer erften (Srunb*

legung entfprechenbes Dorwärtsftrebcn. 3ah*hunberte lang bietet

uns oielmchr bie äfthetif bas eigenartige Schaufpiel einer XX>iffen=

fd]aft bar, bie fid] in lauter neuen Knläufen entwicfelt, welche

immer wieber in einem Stillftanb enbigen. Das unbefannte

Canb bes Schönen würbe ber XDiffenfd]aft gewiffermaßen in

einer 2lit 3al]l Etappen erobert, bei welchen bie einsclnen Er*

forfcher biefes Canbes nur 311 oft wieber gari3 neue IDege ein*

fdjlagen, ot]ne fid] »m bie Krbeit ihrer Dorläufer 3U fümmern.
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Unter bem übermächtigen (Einflug bes Ariftoteles henrfdit im
Altertum 3unächft lange <§eit bie fpe3telle Kunftrviffen*
fdjaft vor, fie finbet einen gemiffen Ejöhepunft in ber römi*

fchen Kaiferjeit, mo EJoraj, Ditruv, (Quintilian unb fpäter Congin

bie Aftljetif ber Dichtfunft, ber Arcfyteftur unb ber H^etorif

förbent unb einjelne nichtige Begriffe (3. B. Congin ben bes

(Erhabenen) ausprägen. 3^ ber <§eit ber Kirchenväter führt

namentlich Auguftin bie (Srunbbegriffe ber Sfthetif meiter, mäBjrenb

bas UTittelalter unferer EDiffenfchaft feine mefentliche 5örberung

bringt. Die großen Künftler in ber <§eit ber EDiebergeburt ber

Künfte nach bem Ausgang bes UTittelalters befdjäftigen fich

viel mit ein3elnen Kunftfragen, Ceonarbo ba Dinci, C. B. Alberti,

(Eennino (Eennini u. a. erörtern auch theoretifche ber

UTalerei unb Architeftur, aber aus ihren Anregungen mußte

bie IDiffenfcbaft ihrer <§eit feinen Bußen 3U 3iehen. (Eine

gan3 neue .(Etappe finben mir bei ben fran3Öfifdhen Dichtern

bes \7. 3ahrhunberts vor, mo namentlich Boileau mit einer

neuen tLtyoxie ber Dichtfunft unb feinem prin3ip, nur bas IDahrc

ift fchön, 3U einem Auffdjmung ber Kunfttheorie Anregung gibt.

EDicber eine gan3 attbere XDenbung nimmt bie Afthetif im \7 .

unb \8. 3ahr^un^erl unter bem (Einfluß ber empirifchen pfycho*

logie in Englanb, mo insbefonbere E}utchefon, bann £}ome,

Burfe u. a. bie pfychologifche <§erglieberung bes äfthetifchen

(Eenießens unb (Gefallens begrünben. 3n Deutfchlanb entfteht

im \8. 3ahrhunbert, burd) Baumgarten begrünbet, burch ,KQT-li

meitergeführt, eine crfenntnisthcoretifche Auffaffung ber Afthetif,

bie fich bei Kant 3U einer Cogif bes äfthetifchen Urteils (bes

i
(Sefchmacfsurteils) unb bamit 3U einem Syftern äfthetifcber Urteile

entmicfelt. Die äfthetifchen Urteile führte Kant mieber auf

eine „Urteilsfraft" 3urücf, als ihre urfprünglid^e Bafis. 3n ihr

haben mir nach feiner UTeinung ein „apriorifches" (urfprüng*

liches) priii3ip für eine eigene Art von Urteilen (eben bie

äfthetifchen), bie fich baburch aüsjctdjnen, baß fie bie Dinge

nur baraufhin beurteilen, ob fie in bem betrcffenben Subjeft

Cuft ober Unluft ermccfeit; unb 3mar brücft bas äfthetifche Urteil

(

nur biejenige Cuft ober Unluft aus, melche aus bem Bemußt*

fein ber «g^cfmäßigfeit ber Dinge für unfere Erfenntnisfräftc

flammt. D. h- n?cnn ein Ding burch feinen Anblicf unfere

Erfcnntnisfräfte (insbefonbere phantafie unb Derftanb) in ein

Smecfmäßiges Spiel ^ueinanbcr bringt, fo ermccft es äfthetifd^e
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Cuft unb mirb pon uns fchön genannt. Darnad] fodte alfo

bas IDort „Schön" etmas rein Subjeftipes, nur im erfennenben

Subjeft por ficf? (Eehenbes bejeic^nen; „fchön" be3eid]net nur,

baj$ ein Ding „forma^mecfmäjjig" für unfere Erfenntnisfräfte_

ift. Kant blieb aber nicht fonfequent bei biefer fubjeftipen Kuf*

faffung bes Schönen ftehen, fonbern fprach auch pon einer fchönen

5ornx ber Dinge im objeftipen Sinne — als ber 5orm ber

Dinge felbft. Diefer Begriff ber formalen Schönheit bei Kant

mürbe bann t>on ^erber^ nachbrüddich befämpft, ber pielmehr

behauptete, bie 5orm als folche mirb n i ch t (Segenftanb unferes

äfthetifchen (Gefallens, fonbern fchön ift eine 5orm nur burch

bas, was fie für uns ausbrücft. Damit gab fjerber ben

Knftofj 3U einer genaueren pfychologifdjen <§erglieberung bes äfthe*

tifchen Gefallens unb (Seniejjens, als eines pro3effes, ber an

bas anfnüpft, mas bie fchönen Dinge für uns ausbriiden ober

mas mir in fie „einfühlen". Bach furser IPeiterentmicflung

mürbe biefe neue pfychologifche ^fthetif in Deutfchlanb 3urü3T*'"
r

gebrängt burch bie fpefulatip^metaphyfifcho Sfthetif bes beutfchen

„3bealismus", insbefonbere burch ^Schölling, J§egel unb beffen

Schule ((Ehr. XDeiße unb jriebridt Cheöbor Difcher). Diefe philo

fophen fahen als Kufgabe ber Kunft an: bie Darftellung bes Hn*

endlichen (Kbfoluten) in enblicher Erfd]einung unb bahnten bamit

^Te fogenannte 3nfyaltsäfthetif (ben äfthetifdjen 3 Realismus)
an, bie bas äfthetifd^mirffame in bem 3^oengehalt bes Kunftmerfs

fieht. 3nt (Segenfa^ ba3U ging Berbart mieber mehr auf Kan
3urücf unb pertrat einen äfthetifSJen 5ormalismus, ber als

(ßegenftanb bes äfthetifchen Gefallens nicht ben 3keengehalt,

fonbern nur bie formalen (Elemente bes Kunftmerfs anfieht

(Dgl. über biefen (Segenfa£ Genaueres Kbfchn. 7). Bachbem
bann Schopenhauer eine Dermählung Kantifcher unb platonifcher

(ßebanfen in ber 2ifthetif perfucht hatte, erhielt bie $fthetif gegen

bas Enbe bes 3ahrhanberts noch einen 2lnfto§ nach anberer

Bichtung burch (ßuftap Ebeobor jedmer^ ber 3uerft bie 5orbe*

rung aufftellte, bie ^fthetif müffe als empirifche Ei^elmiffen*

fchaft betrieben merben.

(Gegenüber biefer in lauter ein3elnen Etappen pormärts

ftrebenben Sfthetif ber Dergangenheit nimmt fidj bie ^tfthetif

ber (Eegenmart aus mie ber umfaffenbe Derfuch, alle Strömungen
unb bie Ergebniffe aller Dorarbeiten ber Dergangenheit 311 per*

einigen, unb bas bleibenb mertpolle an ihnen für bie ^fthetif
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als eine philofophifche (Ei^elwiffenfd^aft 311 retten. Kber keines*

wegs bietet unfere gegenwärtige ^iftbjetif bloß bas £*ilb einer

IDeiterführung früherer Arbeiten bar, fonbern gan3 neue äfthe*

tifche Probleme unb 5 orfd]ungsmetE}oben kommen auf,

pon beuen in ben früheren (£pod]en 311m üeil nicht eine Spur
üorl]anben war. Allgemein tritt gegenwärtig bie metaphyfifche

unb fpekulatwe Üfthetik 3urücf hinter ber ^lftb>etif als e m p i r i f ch e r

<£ i n 3 e l w i f f e n f d] a f t ober fie begibt fich wenigstens in Kb*
l]ängigfeit t>on ber empirifeben 5orfchung. Die Kfthetik oerläjjt

bamit bie 23al]n einfeitig pbilojopbifcber Spekulation unb wirb

3ur beobaebtenben unb forfebenben <£ i n 5 e l w i f f e n *

fd^aft, ^ugleid] fud]t fie ficb mit allen 5ortfcbritten ber empi*

rifchert ÜTethobe ber (Segenwart aus3iirüften. IDir feben ebenfo

bie empirifebe unb experimentelle pfyd]ologie im Dienfte ber

Kfthetik arbeiten wie bie Dölkerpfvd^ologie bie (Ethnologie

(insbefonbers bie oerglei d]enbe Dölkerkunbe), bie So3io*
logie unb bie auf bie Kunftforfdnmg angewanbte (Entwicf*

lungslebte unb bie Kunft* unb Kultur ge fchid)te. IDo

liegt bie innere (Einheit in biefer weit ausbolenben unb
ungemein uielfeitigen äftl]etifcben 5orfcbung unb weld^er Kuf*

faffung ber Kfthetik als IDiffenfd^aft wirb bie Zukunft geboren?

IDas ift bas pofitioe Kefultat biefer allfeitigen Erforfdiung bes

äftbetifeben (Eatfad]engebietes? Diefe 5tage fud]t bie oorliegenbe

Schrift 3U bebanbeln unb fie faßt babei in erfter Cinie bie

kritifd^e Sichtung bes faft unüberfet]baren Catfacbenmaterials

ins Kuge. Denn fo mächtig fid] unfere Kfthctik unb unfer

kunftwiffenfd]aftlid]es IDiffen gegenüber ber fpärlichen £at*

facbenkenntnis erweitert h<*t, mit ber noch 3U Schillings unb fjegels

feiten ber Kfthetiker arbeiten burfte, fo febr laufen wir gegen*

wärtig (Sefabr, bie innere Einheit unb einheitliche Kuffaffung
biefes Catfachenmaterials 3U verlieren unb bie Sftbetik in eine

Kn3abl un3ufammenbängenber (£in3elunterfucbungen auf3ulöfen.

Das erfte X3änbd]en biefer ilnterfucbungen foll uns mit ben

Kfthetikern ber (Segenwart unb ben Hefultaten ihrer Krbeit in

einem Überblick vertraut machen. 3n bem 3«>citen werben wir

ben Derfud? eines Syftems ber Kfthetik auf ber (Srunblage ber

empirifchen 5orfd|ung ber (Segenwart folgen laffen.

5um Sd}lu§ biefer (Einleitungsworte wollen wir einige Kn*

gaben machen über bie Hauptwerke ber gegenwärtigen
3 ft b c t i k.
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(£iit fur^cs, sur erften Einführung geeignetes Bud], bas ber

älteren, fpefulatipen Auffaffung ber Äfthetif nal)eftel]t, ift bas

pon ^riebrid] Cheobor Difd^er, Das Sd^öne unb bie

Kunft. Dorträge, h^ausgegebeit pott Hob. Difd]er. Stuttgart

^898. Auf einem ähnlid^en Stanbpunft fteht bas fefyr breit

angelegte IDerf Port Karl Köftlin, Äfthetif. Cübingen $69
($36 Seiten!).

Das (Brunbtperf ber neuen empirifd^pfydiologifchett Äfthe*

tif ift : (55 u ft a p C h e 0 b 0 r S e ch n e r , V 0 r f
d\ u l e ber Ä ft h e

t

i f

.

2 Ceile. 2. Auflage $9?- Hiemanb, ber fich mit ber Äfthetif

ber (ßegenrpart pertraut madren tpill, fällte perfäumen, biefes

geiftpolle IDerf 311 lefen. Die pfychologifche Äfthetif roirb ferner

pertreten burd}: C h- £ipps, Äfthetif, pfychologie bes
Sd^önen unb ber Kunft. Der (. Ceil

(1903 ) enthält bie

allgemeine (Brunbiegung. Der 2. Ceil ($06 )
behcmbelt „Die

äftlietifd^c Betrachtung unb bie bilbenbe Kunft". (Einen permitteln*

beit Stanbpunft 3u>ifd^en pfyd]ologifd]er unb normatiper 2Xftt^etif

pertritt bas IDerf pon 3 0 h D 0 1 f e 1 1 ,
S y ft e m ber Ä ft h e t i f

,

Banb, XHünchen $05 . 3n umfaffenber Kneife 3iel]t neben ber

pfychologifchen Äfthetif bes (Befallens unb bes fünftlerifdren Sd]af=

fens aud] bie eigentliche Kunfttpiffenfdjaft in Betrad]t: 2T(a£ Def =

foir, Ä ft h e t i f unb allgemeine Kunftrpiffenfchaft,
Stuttgart $06 .

Die norntatipe Äfthetif, unter Anlehnung an Kant, ha * ihr

i^aupttperf in: 3 ona5 Cohn, Allgemeine Äfthetif, $0\.
Die ethuologifche Äfthetif (pom Stanbpunft ber pergleichem5

ben Dölferfunbe aus bie äfthetifchen Probleme behanbelub) ift

in beutfd]er Sprache pertreten burch: Ern ft (ßroge, Die dn =

fange ber Kunft, 5reiburg $9% un^ üon bemfelben Derfaffer:

KunfttPiffenfchaftliche St u bien, Cübingen $00. ferner

burch Prjö fjirn, Der llrfprung ber Kunft, ins Deutfd]e iiberfegt

pon ZIT. Barth- Ceipjig $0^.
Die Äfthetif als lDiffenfd]aft Port ben fojialen Be3iehungen

ber Kunft behaubeit insbefonbere : (Bityan, Les problemes de
1

’ esthetique contemporaine (Die Probleme ber gegentpärtigen

Äfthetif), 6. Aufl., paris $0^. «Zahlreiche anbere, meift fleinere

IDerfe, bie mehr ein3elrteit (Brunbproblemen getpibmet finb, tperbeit

fpäter am Schlug ber eitt3elnen Abfchnitte genannt.

Don ZDerfen 311t* (B e f ch i d\ t e ber Äfthetif feien genannt

:

3ulius IDalter, Die (ßefd]id]te ber Äfthetif im Altertum. Ceipsig
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^893. — Ebuarb BTiiller, <5efd7id}te ber ^eorie ber Kunft

bei ben eilten. Breslau J83^ unb 37. — Bobert ^immermann,

(Sefd^idite ber Jlft^etif als pfylof. IPtffenfdjaft. IDien \858. —
IT(. Scfyasler, Kritifdje (Befehle ber ^ftfyetif. \872. — Bernarb

Bofanquet, A History of Aesthetic. Cortbort \&ty2. — fjeinrid]

uon Stein, Die (Entftefyung ber neueren ^ftfyetif. £eip 3ig ^880.

fjerm. £ot3e, (5efd}id7te ber $ftl>ettf in Deutfd^lanb. Ceipjiq \868.



Die fccr (ScQcnvoavt

CE r ft e r 2tbfcfynitt.

Die Bcavitnbune* fccv ent?Mfctyen bnvcfy

(Buftat) O?eobor £ecfjnct%

Boch mährenb bie Sfthetif bes H9- 3ahrhunberts ganj als

fpefulatme IDiffenfchaft betrieben mürbe, [eben mir einen ein*

3elnen philofophen fyerportreten, ber mit aller <Entfcf^iebenB^eit

bie 5orberung aufftellte: Die #fthetif muß eine empirifche philo*

fophifche (Ein3eltx>iffenfcf^af

t

r
eine (Erfahrungsmiffenfchaft merben.

Diefer fiihne Derteibiger einer neuen äfthetifchen Biethobe mar

(Suflcm C^eobor 5echn£r_,(profeffor ^er Phtfofophie in Cetp3ig

f \887). H5mer "allgemeinen philofophifchen Stellung nach bilbet

Rechner ein Übergangsglieb 3mifchen ber fpefulatinen philofophie

bes 19* 3ah*hunberts unb ber neuen, t>on ber Erfahrung unb

ber Bnmenbung ber Biethobe ber ejraften IDiffenfchaft ausgehen*

ben empirifchen philofophie ber (Segenmart. Seine b^iftorifcf^e

Bebeutung in ber philofophie liegt E^auptfäc^Itc^ barin, baß er

ber Begriinber ber pfychophyfif tft, b. h- ^ machte ben Der*

fucb, burcb Bnmenbung bes (Experimentes unb experimenteller

5orfcbungsmetbobe gemiffe (Srunbfragen ber pfychologie, mie

insbefonbere bie Bejahungen jmifchen Bei3 unb (Empfinbung

3U erforfcben.

Die neue Biethobe, pfychologifche 5mgen experimentell 3U

behanbeln, manbte 5ecbner auch auf bie #fthetif an unb hieraus

entftanb 3unächft feine Heine Schrift: <gur experimentalen ^fthetif

187J. 5ünf 3ahre fpäter gab er fein äfthetifches bjauptmerf heraus:

Dorfchule ber ^fthetif in 2 Bänben ^876. IDir mollen t>on einer

furjen Betrachtung ber fleinen Schrift ausgehen unb uns bann
genauer mit bem fjauptmerf befcf]äftigen.



10 Uic Üftfyctif ber (Segemrart.

Angeregt würbe 5?d]ner 3U feinen erperimentell^äftbetifchen

Unterfuc^ungen burch ben vermeintlichen Bachweis non ilbolf

Reifing (ben Hntbecfer ber äfthetifdjen Bebeutung bes golbenen

Schnitts), baß in allen Kunftwerfen fowohl wie in ber (Seftalt bes

HTenfchen, ber Hiere, ber pflanjen, ber Kryftalle, auch in ber

Urd]iteftur unb fogar in ber mufifalifd^en Harmonie ber golbene

5d]nitt als ein äftfyetifd^es (Srunb4}erhältnis vorwalte. Der gol*

bene Sd^nitt ift basjertige Heilungsverhältnis einer Cinie, bei

welchem fich bie ganje Cinie sum größeren 2lbfd]nitt verhält,

wie biefer 3um Heineren (in «gafylen fann bies Verhältnis aus*

gebriieft werben burd} 5:8 ober 8:\3 ober \5:2\ u.
f. f.) Der

golbene Schnitt follte alfo eine 2lrt von fchönem Univerfal*
Verhältnis fein. 5edjner ging biefer 3bee itad^, fanb aber

bei sahireichen ZTTeffungen (unter anberen an liolbeins ZTiabonna)

bie Behauptung Reifings nicht beftätigt. Das brachte ihn auf

beit (Sebanfen bie elementaren Verhältniffe wohlgefälliger Sor*

men nid]l an fomplisierten Kunftwerfen auf3ufuchen, fonbern an

einfachen ^i^urett, an Cinienteilungen, Bedjtecfen, Kremen, (Elipfeit

u.
f. f. bjier mußte auch jeber ftörenbe Bebengebanfe an §wecf

unb Beftimmung ber Dinge wegfallen unb bie rein äfthetifchen

<Srunb*Verhältniffe als folche beurteilt werben. Um biefe ein=

fachen Schöjtheitsverhältniffe 3U finbeit, legte er einer großen 2ln*

3ahl perfotten Cinien von verfchiebener Heilung unb Hed^tecfe

von verfd]iebenen Seitenverhältniffen (vom Quabrat ausgebcitb)

vor unb famntelte bie V 0 r 3 u g s u r t e i l e, bie auf bie einseinen

Verhältniffe fielen; fo fud]te er bie Verbreitung ber Sd?önheits*

urteile bei eiufad^ett Verhältniffen 311 finbeu eine Hrt Slatiftif

bes Schönheitsurteils (ober „ejtenfive Schönheit"), bjiersu ge*

brauchte er brei UTethoben: Die Bietbobc ber IVahl, ber b?er*

ftellung uttb ber Verwenbuitg. Bei ber erften hatten bie perfoneit

basjenige Verhältnis ber Heile ober ber Seiten heraus3ufinben,

welches ihnen am heften ge|jel. Die sweite ZTiethobe würbe 3 . B.

fo angewenbet, baß ber Querbalfen eines papierfreifes auf bem
vertifalen Balten fo lange verfchobeit würbe, bis bas fchönfte

Verhältnis bes oberen unb unteren Heiles herausgefunben war.

Bei ber britten Ulethobe nahm 5echtter sahireiche UTeffungen

an ben im (Scbrauch vorfontmenben einfachen 5ornten vor, an

Kremen, Biichereinbänben, Briefbogen, Kouverts, Schiefertafeln,

Schnupftabafbofen, Käftchen, 5enftern, Hiiren, (Saleriebilbern,

<§iegelfteinen, Sd^ofolabentafeln u. f.
w. Das wichtrgfte Befultat



Begründung der cmpirifdjeu Xifthctil diircf? (S. (Eh. ^cd^ncr. 11

bicfcr Derfucfye war, baß bas Quadrat unb bie ihm na^eliegcnbcn

Bed]tede uid]t gefallen. Dagegen wirb ber golbene Schnitt unb

bie ihm nafyeltegenbert Seitennerhältniffe ber Bechtecfe bet>or3ugt.

Bei Cinien würbe bie fymmetrifche Ceitung bem golbenen 5d]nitt

Dorgesogen. Bei Kremen u>ar annähernb bas giinftigfte Der^

hältnis ber (Heile bes fenfrechten Ballens 2 : 2lubere Derfud^e

bie <fcd]ner mit weiteren 5i<juren ausführte, t^at er felbft nid]t

mehr ueröffentlid]t.

Diefe erften äfthetifchen €yperimente enthielten 3al}lreid]e Sel\*

ler, burch bie fie bie Kritif herausforbern. guerft war bie ,frage*

ftellung eine einfeitige, 5ed}ner E^ätte nid]t nur nadj ben wofyU

gefälligften geotnetrifchen Derhältniffen fragen müffen, fonbern all^

gemeiner: IDelche 5i<3uren gefallen überhaupt unb warum? Denn
in biefem lonnten auch cmbere äfthetifche Urteile als bie über

bie geometrifd}en Derhältniffe 3U Cage treten. Zweitens beobad]tet

5ed]ner bie optifchen Cäufchungen bei einfachen 5t0uren nicht;

wir halten 3. B. bas Quabrat für ein Bed]tecf, beffen i^öhe größer

ift als feine (5runblinien unb bei einer fenlrecht gepeilten

halbierten Cinie erfd]eint uns bie obere bjälfte größer als bie

untere. Deshalb hätte Rechner außer bem wirllid]en Quabrat

aud] bas „fd^einbarc" prüfen müffen, bei welchem bie optifd]e

Häufchung burch Derlleinerung ber fenlrechten Cinien !orrigiert

ift. Don anberen, methobifchen ZTTängeln ber Derfuchc fehen wir

hier ab. 3n biefen €rperimenten tritt bie eigentlid^e 2luffaffung

bie Rechner von ber wiffenfchaftlichen #fthetil haEte noch nicht

hcroor, biefe lernen wir erft lennen aus feinem fjauptwerl, ber

„Dorfd^ule". 3m Eingang biefes XDerfes [teilt ^ediner feine

2'lfthetil als eine „^fthetil von unten" ber bisherigen, fpefulatinen,

als einer /r2Xfthctif r>on oben" gegenüber. BTit biefer Be3eichnung

will er fagen, baß bie bisherige 2lfthetil non ben allgemeinen

äfthetifchen Begriffen ausging unb hauptfäd^lid] ihre Stellung im

Syftem allgemeiner Begriffe behanbfljte. Rechner will ben um^
gelehrten IDeg gehen: Don ber Betrad]tung äfthetifd?er Cat^

fad]eu unb (Sefeße aus will er bie gan3e 2ifthetil aufbauen. Sein

2lusgangspunlt foll bie (Erfahrung über bas was gefällt

ober mißfällt fein, auf biefe müffen alle äfthetifd^en Begriffe,

(5efeße unb Prin3ipien geftiißt werben. 5ed]ner hält beibe XDege

für möglich: „Beibe burchmeffen basfelbe (Sebiet nur in ent^

gegengefeßter Bichtung, aber wenn bie Arbeit ber ^fthetil non
oben in befriebigenber XDeife gelingen foll, fo feßt fie bie Dor^
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arbeit ber entpirifchen Afthetif voraus. Svfteme allgemeiner

äfthetifdier begriffe, bie hoch aus äfthetifchen £atfachen ab*

(tradiert fein müffen, finb ohne bie oorausgefjenbe empirifche

Unterfud^ung „liefen mit tönernen Süßen" «gmei Aufgaben fteüt

Seiner nun ber Afthetif auf (ßrunblage ber Erfahrung: „Klar*

ftellung ber Begriffe, melden fidj bie äfttjetifchen Catfachen unb

Derfyältniffe unterorbnen unb Seftftellung ber (ßefeße, melden
fie gehorchen." Auch Sed]ner ftellt nun feiner Crfahrungsäfthetif

eine Sormutierung ber allgemeinften Begriffe voraus, unb gibt

eine vorläufige Beftimmung bes äfthetifchen (Gefallens, ber äftheti*

fchen Cuft, bes Schönen im engeren unb weiteren Sinne u. a. m.

3n biefen Begriffen liegt nicht bie pofitive Sörberung ber Afttjetif,

bie mir 5- verbanfen.

Das XBid^tigfte unter beit mannigfaltigen Ausführungen, bie

Seiner non biefen Dorausfeßungen aus entmicfelt, finb eine

An3a£)l äfthetifd^er (ßefeße ober prinjipe bes äfthetifchen <Be*

fallens (unb ZTIißfallens.) Sechs folcher (Sefeße ftellt er im erften

Ceil ber „Dorfchule" auf, bie im smeiten Ceile noch burch

anbere vermehrt merben. ZDir betrachten nur bie erften fedjs

genauer. (<£r teilt fie mieber ein in qualitative unb quantitative,

in primäre unb fefunbäre, in formale unb 3nhaltsgefeße.) Das
erfte (quantitative) (ßefeß nennt er bas prin3ip ber äftheti*

fchen Schmelle, biefes fagt, bie erfte Bebingung bafür, baß

uns Dinge überhaupt gefallen, ift bie, baß bie Cinbrücfe, bie von

ihnen ausgehen, eine getviffe Stärfe (Quantum) befißen, fonft

bleibt ihre (Sefühlsmirfung fo fchmach, baß fie getviffermaßen

nicht über bie Schnelle bes Bemußtfeins tritt. AII3U fchmad^e

Sarben unb aÜ3U leife Cöne fönnen feine (Sefühlsmirfung er*

reid^en, vielmehr muß in breifacher f)infid]t ein getviffes Quan*
tum bes äfthetifd^en Cinbrncfs vorhanben fein: Die äußeren

<£inbrücfe müffen ftarf genug auf uns eintvirfen, ber (Srab mt*

ferer Cmpfänglichfeit barf nid}t 3U gering fein, mir bürfen 3. B.

nicht abgeftumpft fein, menn mir äfthetifch genießen mollen, enb*

lieh barf unfere Aufmerffainfeit nidht barnieber liegen. Das
3tveite michtigere (ebenfalls quantitative) prin3ip ift bas ber

äfthetifchen bjülfe ober Steigerung. <£s fagt : Aus bem

miberfprudislofen gufammentreffen von £uftbebingungen, bie für

fich menig leiften, geht ein oft viel größeres £uft*Hefultat hervor,

als bem Cuftmert ber ein3elnen Bebingungen für fid] entfpricht."

(Sin Beifpiel! Die Cöne einer ATelobie ohne Bhythmus gait3
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gleichmäßig gefpielt unb ebenfo ber geflopfte Caft ber HTufif

allein ohne Cöne machen einen geringen äfthetifchen Einbrucf, aber

fombiniert ergeben Cöne unb Caft eine unenblich nie! größere

Cuftmirfung als einer bloßen Kbbition ber Cuft beiber für fich

genommen entfpricht. Dasfelbe ließe fich t>on bem* gufammen*
mirfen anberer äfthetifcher Einbrücfe 3eigen.

Das britte, qualitative, prinjip ift bas ber einheitlichen

Derfnüpfung bes HTannigfaltigen, es ift bas uralte

prin3ip ber Einheit ber Ulannigfaltigfeit nur in eigen*

artiger pfychologifcher XDenbung. „Hach angeborener Einrid^

tung bebarf ber UTenfch" um fich in ber vormiegenb aufnehmenben

Eätigfeit bes äfthetifchen Gefallens mohl3ufühlen eines gemiffen

IDechfels ber Einbrücfe, fonft entfteht ber mißfällige Einbrucf

Einförmigfeit, Ceere, Kahlheit, Krmut". „Hach ebenfo ange*

borener Einrichtung aber verlangt ber HTenfch", baß Einbrüche,

bie ihm gefallen follen, nicht in planlos bunter IDeife mechfeln,

fonbern burch gemeinfame, einheitlich burchgeführte prinjipien

jufammenhängen, fonft entfteht ber Einbrucf ber ^erftreuung,

^ufammenhangslofigfeit ober gar bes IDiberfpruchs. Ein <Se*

bäube, bas immer mechfelnbe 5armen 3eigt, mirb uns mißfallen.

Sehen mir aber bei aller UTannigfaltigfeit ber 5°rmen ein Stil*

gefeß fonfequent burchgeführt, fo gefällt uns biefe Einheit in

ber HTannigfaltigfeit. XDichtig ift hi^k^i Rechners Knficht, baß

Einheitlichfeit gefällt, Einförmigfeit mißfällt, 2TCannigfaltigfeit ge*

fällt, 3ufammenhanglofer IDechfel mißfällt. 2Tiit biefem prin3ip

hängt bas vierte (ebenfalls qualitative) mieber eng jufammen,
bas berXDiberfpruchslofigfeitoberlDahrheit. Es fagt

:

XDenn mir basfelbe Ding bei 3tvei ober mehreren verfchiebenen 2ln*

läffen mahrnehmen unb menn es babei verfcfyebenc Dorftellungs*

freife in uns ermecft, fo entfteht Cuft, menn mir uns ber XDiber*

fpruchslofigfcit berfelben bemußt merben; menn uns ber IDiber*

fpruch sum Hemußtfein fommt, Unluft. Es muß hierbei aber bic

UTöglichf eit eines IDiberfpruches ber Dorftelfung ausbrücflich

3um Hemußtfein fommen. Ein Heifpiel: Engel mit klügeln bürfen

nicht fo bargeftellt fein, baß bie 5lügel nicht 3um fliegen tauglich

erfcheitien, fonft ermecfen fie miberfprechenbe Dorftellungen unb

mißfallen. Das fünfte prinsip ift 3ugleich „bas oberfte formale

prin3ip", es heißt, bas Prinzip ber Klarheit. Es fagt eigentlich

nur, baß es bei allen bisher genannten Prüt3ipien barauf an*

fommt, baß jebes von ihnen, menn es mirffatn mirb, mit
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uollcr Klarheit 311m Bemußtfein fontmen muß. 2Tiit bem fed]fteit

prin3ip fommt dediner auf fein oricjinellftcs unb mid]tigftes:

bas 21ffo3iationspriu3ip, (3ugleid] bas einige materiale

prin3ip, b. I]. es gibt allein Beftimmungen über ben 3nl|alt

äftl]etifd]en (Sefallens.) ded]ncr betont felbft bie Bebcutung bes

prinjips, in bem er behauptet, baß „fo3ufagen bie l^albe 2lftl?eti!

barait hängt." zugleich mit biefem prin3ip fixiert Rechner eine

äußerft mistige Unterfd]eibung ein. IDenn uns irgenb ein Ding

äfthetifd]es (gefallen erregt, fo roirfen babei 3mei r>erfd]iebene

Wirten t>on Elementen 3ufammen, äußere unb innere ober einer*

feits alles mas an bem Ding äußerlich gegeben ift, feine d<*rbe,

dorm u. bergl. mehr als folche, biefe machen jufamnten ben

bireften ober objeftiuen d^ft^r bes äfthetifchen Einbrucfs aus.

3u bem allen bringen mir eine dülle von reprobii3ierten Dorftel*

lungen auf (grurtb früherer (Erfahrungen h^u, meld]e unntittel*

bar mit ben äußerlich gegebenen Eittbrüden 3U einem einheit*

liehen (garten uerfchme^en, (fid] affimilieren) fie ntad]en ben

a f f 0 3 i a t i d e n d^ftor bes äfthetifchen (gefallens aus.

Sie geben 3ugleich bem Dinge „feine geiftige d^be", fie ent-

halten bie Bebeutung, melche bas Ding für uns hat. Ein Bei*

fpiel mad]t biefes ^ufammenarbeiten bes bire!ten unb affo3iatic>en

daftors flar. (Eine 0range gefällt uns burch ihre golbgelbe

darbe unb ihre Kunbung (birefter d^tor), aber mit biefem 2ln*

blief aerfd^metsen 3ugleid] unmittelbar alle unfere Dorftellungcn

uon bem erquiefenben (gefd?macf unb bem Duft ber dtmd]t,

ferner aud] bie Erinnerung an bas buitfelgrütte Caub, in bem

fie hcranrcift, an ben fonnigen fjimmel 3taliens unter bem fie

mächft u. f.
m. Diefe Dorftellungen mad]en ben affosiatioen daftor

aus. IDelchc Bebeutung fie hak<m, erlernten mir 3. B., meint mir

neben bie (Drange eine genau gleid]e ijo^fugel legen, miffen

mir bann, baß fie eine bjo^lugel ift, fo äitbern fid] bie 2lffo*

ctationen, bie mir mit bem gleid] ausfehenben 0bjelte r>er*

binbeit; alle jenen angenehmen poetifchen Erinnerungen fehlen,

bie geiftige d^be ber i]ol3lugel ift eben eine pöllig aitbere für

uns als bie ber 0range unb bamit neräitbert fid] auch fofort

bas äftl]ctifd]c (gefallen. Da mir nun 3U allen äfthetifchen 0b*

jefteit ohne Ausnahme eine dülle fold]er mit bem 0bjeft Der*

fd]ntel3enben reprobusierten Dorftelluttgett l]tn3ubcingen unb ba

fie bas äfthetifd]e (gefallen sunt guten Eeil beftintmett, fo fiel]t

man, melche außerorbentlid] große Bebeutung biefer affosiatioc
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,$aftor unb mit ihm bas 2lffo3iatioitspriit5ip 5cd]iters für bio

«gerglieberung bes äfthetifdjen (Sefalleits Iiabcit muß.

Ceiber l|at nun ^edjner troß einer fefyr ausführlidjeit Be=

hanblung biefer pritt5ipicit bod] bie allerwid]tigfte 5^9^ babei

offen gelaffen. IDir rrollen fic fogleid] mit einer Kritif feiner

prinjipien oerbiitben. \. <£s ift 3meifelf]aft, ob ber birefte 5^tor

als foldjer überhaupt etwas für ben äfthetifchen (Siitbrucf bebeuten

fann — eine .frage, bie insbefonbere fd]on £oße I]eroorget]oben

unb nerneinenb beantwortet l]at. ZHait fann fragen, was ift beim

überhaupt frtrbe unb frrm eines Dinges als folche für uns, ohne

bie DorfteHungen, mittels bereit fie in beftimmter IDcife aufgefaßt

wirb? 2TCait würbe alfo beffer tun, nid]t bie äußeren <£inbrücfe

als folche in bem Sinn eines birefteit friftors in ber oöllig

unmöglichen Trennung ooit ben fid] mit ihnen affimilierenbcit

Dorftcllungen in Betradtt 3U 3iehcn, fonbern nieImehr non ber

rclatinen Bebeutung ober Paleit3 3U fprecheit, weldje im einheit*

lid]en (Sinbrucf bas äußerlich gegebene gegenüber ber Bebeu^

tung unb ber Dalen3 ber Dorftelluitg erlangen fann. 2. 5ed]ncr

mußte ein priit3ip angeben, burd] welches bie äfthetifchen 2lffo*

ciationen, non ben außeräfthetifd]cit ober nid]täfthetifd]en fd]arf

unterfd]ieben werben fönnen, beim in jeber beliebigen IDahrtteh^

mung läßt fid] im Sinne 5ed]ners ein birefter unb ein affo*

ciatiner Beftanbteil unterfcheibeit, aber es hüben bod] nicht alle

2lffociationen bei jeber IDahrnehmung, ja nicht einmal alle 2lffo*

ciationen bei ber äfthetifchen Betrachtung eines 0bjeftes auch

Bebeutung für unfere Sdjönheitsurteile. 3. Das 2lffo3iations^

prin3ip Zehners hat einen aitbern Sinn als bie Einnahme
eines affociatinen 5 aftors im äfthetifchen Cßjnbrud3

. Denn bas

2lffociationsprin3ip ift nur ein prin3ip neben
x
nieten anberen,

bas tnöglkherweife and] einmal in einem <£inorucf nicht wirf*

fam fein fann, ein affo3iatir>er 5^ftor hingegen muß in jebent
«Sinbrucf als ein wefentlid]er Beftanbteil wirffam feirh

hiermit finb wir fchoit 3U einer fritifchen XDürbiguitg ber

frdpterfchen 3'lfthetif übergegangen, <§u biefer fei nod] folgenbes

bemerft.Die pofitine Bebeutung Rechners für bie 2ifthetif liegt

hauptfächlid] in ben außerorbentlich mannigfaltigen 21 it*

regungen, bie er ber fpäteren 5orfcf)ung gegeben ha * unb in

bem fühlten IDagttis, ber 2lftf]etif ben Charafter einer empirifd]en

IDiffenfchaft 311 geben, bie alle BTittet unb BTethoben ber epaften

€rfabruitgswiffenfchaft in hinein äußerft fontpl^ierten (Sebiet
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tnenfchlicher (Erfahrung anmenbet. Don einer allfeitigen 23ear=

beitung and] nur bes Gebietes empirifch äfthetifcher Catfachen

ift 5^d]ner aber noch meit entfernt geblieben, es finb sahireiche

geiftuolle Gin3elausführungen 3um Ceil in 3iemlich lofer An*
einanberreihung, mas ben 3n^a^ ber beiben 23änbe ber Dor*

fd^ule ausmacht.

Gin allgemeiner ATangel ber 5ed}nerfchen 2ift^etif ift ber,

baß es in ihr an einer beftimmten Durchführung bes äfthetifchen

Gefid]tspun?tes fehlt, mir fonnten bas fchon bei bem Affo*

ciationsprinjip nad]meifen, bei melchem bie äfthetifchen Dorftel*

lungen nicht Har oon ben außeräfthetifchen gefchieben finb, aber

berfelbe ATangel sieht fich burch bie gan3e Afthetif 5^d]ners

hin; aud) feine fedjs äfthetifchen Gefeße tragen 3um Ceil ben

CharaHer allgemeiner Gefeße bes Gefühlslebens, fo 3 . 23.

bas prin3ip ber äfthetifchen Schnelle unb bas ber fjülfe ober

Steigerung. Diefe geben allgemeine 23ebingungen für bie He*

aftion unferes Gefühlslebens an, fie finb alfo allgemeine pfvcho*

logifefje aber nicht fpe 3 ielle äfthetifdje Gefeße. So liegen bei

5ed]ner bie Anfänge 3ur Afthetif ber Gegenmart in 3ahlreichett

Keimen uor, erft fpäterc Afthetifer ha&en feine Anregungen be*

nußt unb feine 3been unb Gntmürfe meitergeführt.



^weiter 2fbfd?nitt.

Cie unmiiietbare 3tad?u>i?{ung £ecf?ncrs in bet4

gegenwärtigen tffityetff*

5echners (Sebanfen fonnten in mehrfad^er bjinficht eine IDe i*

terbilbung firtben; \. mar es möglich, feinen plan 3U einer eg*

pe rimenteilen äftfyetif mieber auf3unehmen unb bie experi*

mcntelle ZHethobe auf neue äfthetifche Probleme an3umenben;

2. fonnte feine Unterfcheibung bes bireften unb bes affociatineit

^aftors unb bie genauere Crennung ber äfthetifd^en unb außer*

äfthetifchen Dorfteilungen innerhalb be5 affociatinen 5a?tors

meitergeführt unb fdjärfer begrünbet rnerben; 3 . lag in biefem

leßteren Problem ein anberes, allgemeineres angebeutet, bas bei

5ecfyier noch nicht flar ^erausgearbeitet ift: Eine altfeitige

pfychologifche 21 n a I y f e bes äfthetifchen Derb alte ns
als einer auf faf f enbe n unb genießenben unb einer fünfte

lerifd} fcbaffenben Cätigfeit unb bie Unterfcheibung bes äfthe*

tifchen Der^altens non bem theoretifchen unb praftifchen Der*

galten bes ZTTenfchen 3ur XDelt.

3n allen biefen Hichtungen fefyen mir mit mehr ober meniger

birefter 2Infnüpfung an 5ed?ner bie ntobernen 2lfthetifer fid}

meiter entmicfeln unb bis auf ben heutigen Cag merben biefe

Probleme als (ßrunbfragen ber 2Ifthetif nerhanbelt. XDir ner*

folgen 3unächft in Kür3e bie Hachmirfung Rechners in ben brei

angebeuteten Hid]tungen.

Cie experimentelle ^fthetif fchien nach 5ed]ners erften

Derfuchen 3unächft eirtgefchlafen 3U fein. Erft auf Anregung
non IDunbt mürben in beffen pfychologifchem Caboratorium in

Ceip3ig non feinen Schülern neue Derfuche ausgeführt. Cightner

XDitmer unternahm 3uerft eine Nachprüfung ber 5echnerfcheit
Derfuche unb ging 3ugleid] auf einige nod} nicht neröffentlid]te

Experimente Rechners 3urücf. ID. nerbefferte 5ed}ners 21Tethobe

IHcumann, iißtietif. 2
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inbem er Cinienteilungen unb Hechtede mit fefyr 5ahlreidjen

Kbftufungen ihrer Seitenoerhältniffe reihettweife anorbnete, fo

baß bic ein 3elnen 5 i<3nren in faft ftetigem Übergang aufeinanber

folgten. <£r ließ 3ugleich bie 5i$nren entweber paarweife Der*

gleichen ober inbern er bie gan3e Heitre iiberblicfen ließ, wobei

bie Teilnehmer bie roofylgefälligften unb mißfälligften 3U be3eichnen

Ratten. (Sei 5echner tagen bie 5i£nren ohne beftimmte 0rb*

nung burcheinanber.) <§ugleid\ berücffichtigte er babei bie er*

»ahnten optifchen Täufchungen. IDitmer fanb ein etwas doh

Rechners Seobachtungen abweichenbes Hefultat: Sei Cinien*

teilungen gefällt fowol]t bie Symmetrie wie ber golbene Schnitt

unb bie ihm naheliegenben Derhältniffe, währenb bie ber Sym*
metrie naheliegenben Derhältniffe befonbers mißfällig finb, inbem

fie als eine oerfefylte Symmetrie aufgefaßt werben. Sei Kecht*

eden gefällt "bas fcheinbare Quabrat unb Kechtede mit ben

Seitenoerfyältniffen bes golbeiien Schnitts unb ber ihm nahe*

liegenben Derhältniffe, währenb bas wirflid]e Quabrat mißfällig

ift. 3acob Segal führte IDitmcrs Derfuche weiter, inbem er

bie 5rageftellung änberte. Segal ftellt fid^ non Dornherein ein

pf ychologif cfy * äftfyetifcfyes l, er wollte nid}t nur ein fchönes

Sormaloerl^ältnis finben, wie 5ed]ner unb IDitmer, fonbern er

will unterfuchen, was überhaupt währenb ber äfthetifdjen Se*

trachtung im Sewußtfein bes genießenben UTenfchen oor fid]

geht unb an welche Unhaltspunfte überhaupt bas äfthetifche

(Befallen anfnüpfert fann. Das giel Rechners unb IDitmers ift

alfo ein objeftines, bas 3\ei Segals ein fubjcftiocs: Die Una*

lyfe bes äfthetifchen (Befallens. IDährenb 5<?chner unb IDitmer

gefragt Ratten, welches Seitennerl^ältnis ober TeilungsDerhältnis

bei Cinien ift bas rooljlgefäliigfte, forbert Segal gan3 allgemein

Don feinen Teilnehmern, baß fie biejenigen Figuren aus3uwählen

hatten, welche am meiften gefielen, weld^e weniger gefielen,

welche mißfällig ober gleichgültig finb. tycrburd] würbe eine

uiel größere UTannigfaltigfeit Don äfthetifd^en Urteilen geprüft.

Die Uufmerffamfeit ber Perfud]sperfonen würbe nicht fünftlid?

auf ein beftimmtes UTerfmal ber Cinien unb di^nren hingelenft

unb fo fonnten äfthetifche Urteile herDortreten, bie an fehr Der*

fehiebenen Kriterien ihren Unhaltspunft fuchten, bal]er traten bei

Segals Teilnehmern auch 9a^3 cutbere Urteile auf als in ben

Derfuchen non 5ed]ner unb XDitmer. iDährenb bei jenen bie

Urteile fich an ben bireften 5aftor anfnüpfen, benötigen fie



Unmittelbare Zlacfymirfung Rechners in ber gegenwärtigen Uftt^etif. 19

bei Segal ben affo3iatioen 5aftor, ittbem es h<*uptfächlich bei*

„Uusbrucf" ber 5i<jur ift, auf toelchen fid} bie äftl]etifd]en Urteile

ber Beobachter ftügen. Der Uusbrucf ber Spuren entfpricht

aber roieber bert „Einfüllungen" ber Beobachter, iitbem tx>ir

basjenige als Uusbrucf ber 5t$ur betrachten, toas toir — uns

in fie einfühlenb — in fie hiueingelegt h^u. 5egal behnte

feine Berfuche auch auf ^urbenfombinationen aus unb fuchte

insbefonbere bie eigentümliche Urt ber Einfühlung bei 5<*tben

im Unterfchiebe oon ber, bie bei Betrachtung oon geometrifchen

Figuren entfteht, 3u beftimmen, 3ugleich jeigte er, bag bie Be*

beutung ber 5i$uren in hohem Klage abhängt oon einer äfthe*

tifchen „Einteilung", burch biefe toerben nid]t*äfthetifche 2lffo*

3iationen ausgefchaltet. 3^h felbft h<*be toieberholt ben Berfud]

gemacht, bas prin3ip, bas in ber 5^9eftellung 5edjners liegt,

3U oerallgemeinern, inbetn ich bie Kufmerffamfeit ber Berfud]s*

perfonen auf beftimmte UTerftnale ber 5i$ur hiulenfte, bod]

berife ich, bariiber an einem attbereit Orte 3U berichten.

3u ben Berfudjen oon Segal liegt noch eine toeitere Beue*

rung, inbem er, nad] meinem Borfchlag, noch unter bie ein*

fachen 5i$uren Rechners 3urücfging unb nur gcrabe Cinien, bie

in oerfcf]iebener Stellung ge3eichnet firtb (fenfrecht, ho^ontal
unb in oerfd]iebener Beigung), äfthetifd) beurteilen lägt. Es
ift nun überrafchenb, 3U fehen, bag auch in biefem benfbar ein^

fachften 5<*lle fehr beftimmte äfthetifche Urteile gefällt toerbett,

unb ba bei einfadien Cinien feine geometrifchen Berhältniffe

mehr 3U beurteilen finb, fo ftügt fich bas äfthetifche Urteil aus*

fchlieglich auf Einfühlungen, bie hier als bie einigen Cräger
bes Urteils erfcheinen. So toerben 3. B. bie fenfrechten Ciniett

als feft unb ftanbhaft, bie fchräg liegenben als gleitenb ober

fallenb unb ber Unterftügung bebürftig aufgefagt uff. unb bar*

nad] als gefallenb ober migfallenb beurteilt.

3 . Cohn behnte 5echners UTethobe ber paartoeifert Ber*

gleichung auf fleine 5elber gefättigter Würben aus unb unter*

fuchte, toelche 5urbenf 0 mb i na t io

n

(oon je 3toei 5urben) uns
am toohlgefälligften erfcheint. Er fanb, bag im allgemeinen

bie Kombination oon Kontraftfarben oorge3ogen toirb, toährenb

bie «gufammenftellung ähnlicher färben migfällig ift, ferner bag
bei 5urben oon oerfchiebener bjelligfeit ber fjelligfeitsfontraft

unb bei bjeltigfeitsfombinationen ebenfalls ftarfer Kontraft be*

oor3ugt toirb. Diefe Befultate lourbett ettoas rnobif^iert burd]
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bie Derfuche von €mma Bafer unb 21 . Kirfchmamt, melche

3eigten, baß mir Sarbenfombinationen, bie bent Kontraftoerhältnis

naheliegen, oft bem oollen Kontraft oorjiehen, ein Kefultat, bas

freilich im gan3en bie gleiche Bebeutung ha*/ benn es bemeift,

baß mir bei ber Kombination oon 3mei S^ben große (Segens

fäße lieben, wenn auch nicht gerabe bie Kombination ber Kontraft*

färben, (ähnliches hatte früher fchon r>on Be3olb behauptet.)

ZTTajor unb Citdjener fanben, baß mir meniger gefättigte Serben

ber Kombination ber gan3 gefättigten t>or3iehen, eine Behauptung,

bie oorher fchon Klfreb Cehmann nertreten batte*

Chomn unb Barber prüften bie Kombination oon gefät*

tigten unb meniger gefättigten Salben mit fchmar3 unb meiß unb

fanben 3. B., baß rot unb blau (in oerfchiebenen Sättigungs*

graben) bie mohlgefälligften Kombinationen mit ben (Srau*Stufen

bilben, mäl]renb Sarben non fchmächerer (ßefühlsmirfung (gelb,

gelbgrau, grün) mit (8rau*Stufen mißfällige Kombinationen

bilben.

3ch felbft habe nerfucht, burd] meld]e Kegel bie Kombi*
nation mehrerer Arbeit beherrfcht mirb. Dabei faitb id] unter

anberem, baß jebe mißfällige Kombination non 3mei färben

mieber mohlgefällig merben fann, menn man ein fdentales Banb
entfprechenb ausgemählter Sarben einlegt. Diefe leßteren nenne

id] bie Dermittlungsfarben.

3ch r>erfud]te enblich auch, a>ie Sarbenfombinationen gefallen,

wenn man bie Selber ber beiben Serben oerfcfyeben groß mad]t,

babei ergab fid] unter anberem bas michtige Kefultat, baß jebe

mißfällige Kombination mohtgefällig merben fann, wenn man
burd] Kbbecfen eine ber beiben Komponenten fchmaler macht

als bie anbere.

5ed]iters KTethobe ber fjerftellung habe ich ferner auch aus*

gebehnt auf bie Unterfuchuug einfacher Caftnerhältniffe. ZTTaj:

(Sttlinger führte mehr nach pfychologtfcfcanalYtifcher KTethobe

biefe llnterfuchung meiter aus. 3^h verfuhr in ber IDeife, baß

id] einer 2ltt3ahl perfotten bie Kufgabe ftcllte, 3U 3mei gegebenen

Caftfchlägen einen britten ober nierten mit fjilfe eines Kontaft*

apparates hi^3U3ufügcn, fo baß alfo bas mohlgefälligfte geitoer*

hältnis für ben 3/4* unb V^aft unb bie einfad]ften Sülle ber

Kuflöfung biefer Cafte in fompli3icrtere geprüft mürbe. <£s

mürbe 3U meit gehen, menn ich alle bie äfthetifchen Derhältniffe
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anführte, bie fid] babei als bie mohlgefälligften ergaben, bod}

fei erwähnt, bag ich ein (Befeg äfthetifcher Aquiualente fanb,

inbem ein unb berfelbe Cafteinbrud burch ben Conmechfel, ben

Cempomechfel unb bie Betonung allein fyeroorgebradit merben

!ann unb ber £empomed]fel ober Conmechfel 511m Ceil für ben

23etonungsmechfel eintreten fann.

Die u>eiteren Derfuche 3ur Ausbehnung ber experimentellen

UTetbobe auf äftbetifebe 5ragen in ber (Begenmart mögen h^r
nur !ur3 ermähnt merben, fomeit fie mirflich Heues enthalten.

UTünfterberg unb pierce marfen bie 5rage auf, mie räumliche

(Elemente, 3. 23 . einfache Cinien, bie mir 3U einer fymmetrifchen

ober unfymmetrifchen 5i^nr anorbnen, auf unfer (Befallen mirfen,

burdj bie Art ihrer räumlichen 2lnorbnung. pierce unterfuchte

habet insbefonbere bie XDirfung „äfthetifcher Squioalente", b. h-

ber Erfagmittel für fymmetrifche Anorbnung. Die Derfuche t>on

pierce mürben uiel genauer ausgeführt von 5räulein

E. D. puffer, bie namentlich unfer 23ebürfnis nach Ausfüllung

bes Haumes bei Anorbnung räumlidjer Elemente h^roorhob,

unb burch profeffor 5tratton, melcher ben (Einfluß ber Augen*

bemegungen babei prüfte.

(Einen entfeheibenben 5chritt 3ur Analyfe bes äfthetifchen Ein*

bruefs auf experimentellem XDege machten Külpe unb (Borbon,

inbem fie äfthetifche Einbriide bei gan3 fur3 bauernben (Ein*

mirfmtgen auf bas Auge beurteilen liegen. Bierbei fanb fich,

bag bei fünfter XDahrnehmung ber Einbrüde bie „Einfühlungen"

fich nod) nicht geltenb machen, moraus K. folgerte, bag fie

nicht unerlägüch 3U äfthetifchen Urteilen finb (ogl. näheres über

bie „Einfühlung" im nächften Ab jehnitt). Ulax UTayer unter*

fud]te bie XDirfung ber Schlugtöne auf bas (Befallen an einem

mufifalifchen UTotiu, er finbet, bag finfenbe Confolgen in h^h^m
2Uage beoor3ugt merben.

Die fämtlichen bisher ermähnten Experimente folgen ber

fogenannten Einbrudsmethobe (IDunbt), inbem fie oon be*

ftimmt ausgemählten äfthetifchen Einbrüden ausgehen unb beren

<§erglieberung erftreben. 3hnen gegenüber ift noch eine 3meite

UTethobe möglich, aber bisher menig Anmenbung fanb: bie

Ausbrudsmethobe. Alfreb Cehmann ha* fchon bei allge*

meinen (Befühlsoerfuchen geseigt, bag audi burch äfthetifche Hei3e

ein beftimmter Ausbrud bes (Befühls in ber Atmung unb ber

Deränberung bes pulsfd]lages nachgemiefen merben fann. Diefe



22 Die Uftfyctif ber (Segettmart.

2lrt ber Unterfliegung bes (gefühlsausbrudes fyat Fräulein 2t(artin

auf bie Unterfuchung fomifd]er Einbrüde angemenbet, inbem fic

bie Atmung einer Pcrfuchsperfon aufjeidjnen lieg, mährenb biefe

fomifchc Bilber betrachtete. Bubolf Schule photographierte eine

Zlnjahl Sd^ulfinber, um ihren (gefid]tsausbrud unb ihre Körper^

haltung bei ber Bctrad^tung pon 3mölf perfchiebenen Bilbern

feft3uftellen. Die Perfchiebenheit bes Zlusbruds mar babei eine

fo beftimmte, bag eine anbere perfon nad^her angeben fonnte,

bei melchen Bilbern bie ein3elnen Photographien aufgenommen
morben maren..^

Überbliden mir biefe 3ahlreichen Ein3elperfuchc, fo lägt fkh

fagen, bag bie gegenmärtige experimentelle Zifthetif fich noch

mehr im Stabium bes Caftens unb bes Suchens nach neuen

Bahnen befinbet, als bag fie fich ein flares fyftematifches <§iel

geftellt hätte unb bod) ift es auger 5rage, bag mir erft bann

pon einer experimentellen ^[fthetif reben fönnen, wenn biefe 5U*

nächft einmal bas gan3e (gebiet einer elementaren Slfthetif

in Angriff nimmt, eilten höheren äfthetifchen Einbrüden liegen

gemig äfthetifche Elementarcinbrüde 3ugrunbe. Das Perhalten

bes ZHenfd^en 3U biefen Elementareinbrüden mug mit allgemein*

gültiger (genauigfeit miffenfchaftlich erforfcht merben fönnen, meil

fid) babei aller XPahrfcheinlichfeit nach noch feine rein inbi*

pibuellen ZHomente in bas äfthetifche (gefallen einmifchen, mährenb

bas (gefallen an Kunftmerfen ebenfo mie bas fünftlerifche Schaffen

notmenbig ein rein inbipibuellcs 21Toment in fich fliegt. <§u*

gleich muffen fich ^>iefe äfthetifchen Elcmentarpcrhältniffe poll*

ftänbig überbliden laffen. 3hre Unterfuchung hat fid] 311 er*

ftreden auf fämtliche äfthetifche Elementareinbrüde ber höheren

Sinne (Zluge unb ®hr
)
unb auf bie ZITitmirfung bes Caft*

finnes unb ber Bemegungscmpfinbungcn bei manchen äfthetifchen

Einbrüden, 3. B. ben rhythmifchen unb in ploftif. Sic

umfaffen bie 5orben unb bie pcrfchiebenen ZTTöglichfeiten ber

Kombination pon Farben unb farblofen Einbrüden, ferner bie

einfacher Elemente räumlicher formen unb ihre Kombination,

enblid] bie Kombination räumlid^er unb farbiger (Elemente. 5ür

bas (gebiet bes (gehörfinns fommen l]in3u ^ic Confolgcn (2Hclo*

bien ober mufifalifche ZtTotioe) unb bie Confombination, ferner

bie Cafte unb ihr gufammenmirfen mit beftimmten Confolgen.

3n allen biefen punften liege fid} eine elementare Zlfthetif auf

experimenteller (grunblage ausführen, fjierauf braucht fich ober
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bas experimentelle Verfahren in ber Üfthetif nicht 511 befd^ränfen,

foitbern ebenfo, wie es uns in ber pfychologie gelungen ift,

and] fompl^ierte pfyd^ologifd^e Ufte burd^ bas Experiment 311

analyfieren, fo fönnen auch insbefonbere bie Ufte bes äftl]etifd]en

(Senießens unb (Gefallens, auch bann, wenn fie fich nicht an

Elementareinbrücfe, fonbern an fompl^ierte Kunftwerfe an*

[erließen, ber fyftematifchen <§erglieberung unter3ogen werben.

Dabei wirb namentlid] ein t>ergleid]enbes Verfahren große- Dienfte

leiften fönnen, weil mir burch bie oergleicfyenbe ^eftftellung ber

neureichen, auf welche fich bie Urteile 3ablreid]er UTenfd]en

über ein unb basfelbe Kunftmerf ftüßen, allgemeine, bei allen

UTenfcfyen mieberfehrenbe unb bie rein inbttnbuellen Beuor*

3ugungen unb Bewertungen ooneinanber fcheiben fönnen. Es
ift enblich burchaus nicht eirufehen, warum nicht auch bas

fiinftlerifcbe Schaffen 3um Ceti einer experimentellen Unalyfe

unterworfen werben fönnte; namentlich bie Cätigfeit ber Phan*
tafie unb bie äußere Cätigfeit ber bjänbe unb bes XOillens bei bem
Bilben unb Darftellen fann analyfiert werben, wie bas 3. B.

für bas <§eiebnen uon fjerrn Dr. Ulbin unb mir felbft mit

Erfolg ausgeführt worben ift.

Die 3weite wichtige Unregung ^ed^ners, feine Unterfchei*

bung eines bireften unb affo3iatit>en ftors im äfthetifchen Ein*

bruef, l|at große UTeinungsuerfchiebenheiten barüber f]ert?or*

gerufen, ob unb in welchem Sinn wir überhaupt einen bireften

5aftor bes (Gefallens annehmen bürfen unb ferner barüber, wie

wir unter ben Dorftellungen, bie burch ben Unblicf eines Kunft*

werfes in uns angeregt werben unb bie mit feinem Unblicf

oerfchme^en, bie äfthetifchen uon ben nicht*äfthetifchen unter*

fcheiben fönnen. Die erftgenannte 5rage fönnen wir l^ier nid^t

löfen, ba fie mit fchwierigen pfychologifchett Problemen ber

Sinneswahrnehmung überhaupt 3ufammenhängt. Die 3weite 5r<*ge

ift für bie Uuffaffung bes äfthetifchen (Sefallens bie wichtigere.

lOir fa^en fdjon, baß fich an ein Kunftwerf Dorftellungen oon

fel]r oerfchiebener Urt anfcfyließen fönnen unb ber Dergleid)

bes (Sefallens an ber (Drange unb an ber befuget 3eigte uns,

baß bas äfthetifche tDohlgefallen weit mehr burch biefen affo*

3iatioen 5<rftor beftimmt werben fann als burch bas, was äußer*

lieh gegeben ift. Es ift baher r>on ber allergrößten Bebeutung

für bas Derftänbnis bes äfthetifchen (Sefallens, baß wir biefen

affo3iatioen bes äfthetifchen Einbrucfs genauer beftimmen,
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als cs Seiner felbft gelungen mar. 2Tianche „Affosiationen"

finb allerbings ohne meiteres als nichNifthetifche 3U erfennen,

I menn fic auch noch fo unmittelbar mit bem Anblid eines Kunft*

merfes perbunben fein fönnen. IPer ein (Semälbe fauft nur

barum, meil es teuer ift, unb tr>eil ber Kiinftler einen großen

Hamen b^at, mährenb er nichts von Kunft perfteht, ber mirb

beim Anblid bes (Semälbes bauernb bie
/,^(ffo3iation" haben,

baß er ein foftbares Bilb eines berühmten ZHalers befißt. Piefe

Aviation mirb fidjerlich fein IPohlgefallen erregen, aber mir

tragen 3ugleich fein Bebenfen, fie als nicfyt^äftfyetif che 3u

be3eichneit. Aber ift 3. 23 . bie (Erinnerung an ben <§med eines

Kunftmcrfes, trenn es biefen in in ausgeprägter IPcife burd} feine

5orm 3utn Ausbrud bringt, alfo 3. 23 . bie (Erinnerung an ben

«^treef bes Erinfens, bie uns ein fcfyöngeformter Hecker burch
feine fteile 5orm im (Segenfaß 3U ber mciten Ausbauchung einer

Pafe in (Erinnerung ruft, eine äftljetifche ober außeräfthetifche?

Ein fo großer Kunftfenner mie (Sottfrieb Semper ha* bas be*

jaht, bie meiften pfychologifchen Äfthetifer beftreiten es. IPir

miiffen alfo 3unächft bie 5*cige beantmorten, burch meld^e 2Tierf =

male bie äfth^tifchen Porftellungsaffoiationen fich pon ben

nicht-äfthetifchen ober außeräfthetifd}en unterfcheiben. fjierbei finb

im allgemeinen 3u>ei IPege möglid}: Enttpeber unterfdjeibet man
beibe Arten pon Porftellungen burd} bie Art ber Porgänge
(ber Heprobuftionspro3effe), auf (Srunb beren bie Porftellungen

311m Einbrucf hin3utrcten, unb burch ihr eigentümliches Per*
hältnis 3U ben Einbrüden (formale 23eftimmung bes affo*

3iatipen ^aftors) ober man fenn3cichnet fie nach ihrent eigene

tümlichen 3 ^ h I f (materiale 23eftimmung), enblich ift natürlich

aud? eine Kombination beiber IPege möglich- IPir führen h^r
nur bie tpichtigfteu Perfuche 3ur JCöfung biefer 5rage an. ©smalb
Kiilpe fenn3eichnet bie äfthetifchen Affoiationen burd] brei fjaupt*

merfmale: Sie rnüffen mit bem 3ugehörigen Eiitbrud (bent

bireften 5aftor) eine einheitlid^e (Sefamtoorftellung bilben unb

fid] einem ein3igen bjauptintcreffe, mit bem mir bas Kunftmerf

betrachten, pollfommen unterorbnen. 2. Sie miiffen felbft einen

„Kontemplationsmert" barftellcn. 3 . Sie miiffen in einem ein*

heutigen unb uotmenbigen ^ufammenhang mit bem gegebenen

Etnbrud fteben. D>amit mad]t Külpe einen 5ortfd?ritt über

5ed?ncr hinaus, aber feine, Angaben leiben noch an einer Q**

miffen Unbeftimmtf^it, beim bie Porftellungen, bie mir 311 jeber
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planmäßigen iDahrnehmung, trie 3. B. auch bei rein triffeit*

fchaftlicher Beobachtung, bei ber uns eine bestimmte Kbficht ber

Beobachtung rorfchtrebt, 3mn Einbrucf ht^S^bringen
;
fönnen mit

biefem eine einheitliche (Sefamtrorftellung bilben unb (ich bem

u>iffenfchaftlichen f^auptintereffe unterorbnen — auch bann, trenn

uns gar feine äfthetifche Betrachtung bes Objeftes rorfchtrebt.

Kußerbem ift es eben eine 5rage, tr eiche Dorftellungen fich

ben äfthetifdhen bjauptintereffen unterorbnen fönnen, fo ift es

3. B., u>ie Kart (Sr00s mit Hecht betont hat, möglich, baß auch

3iemlich treit non bem Kunfttrerf abliegenbe Erinnerungen unb

trie ich hin3ufiige, gan3 fpe3ielte technifche wie fiinftlerifche Kennte

niffe fich frem fjauptintereffe nollftänbig unterorbnen unb mit

bem Knblicf bes Kunfttnerfes 311 einer nollfommen einheitlichen

(Sefamtrorftellung „rertoachfen" fönnen. ZTiit bem streiten HTerf*

male nimmt Kiilpe ben Kontemplationsbegriff ron Kant unb

Schopenhauer rrieber auf. Kant hatte biefert Begriff mehr nega*

tir beftimmt, Schopenhauer erläuterte ihn burch &as rollige

Skhuerfenfen in bas (Dbjeft ber Kunft, Kiilpe beftimmt ihn

baburch, &aß trir uns mit bem Dorfteilungsinhalt, ber im Kunft*

trerf gegeben ift, als folchen befchäftigen. Kllein es trirb

nicht flar, trarum bie Dor ftellungen, bie mir 3um Kunft*

trerf hin3ubringen, Kontemplationsmert haben muffen, benn trir

rerfenfen uns beim äfthetifchen (Senießen in bas ©bjeft, in

bas Kunfttrerf ober in bie Hatur, nicht in bie hin3ugebrachten

Dorfteilungen. Kud^ bas britte HTerfmal reicht nid]t aus, benn

es gibt auch 3ahlreiche außeräfthetifche Dorftellungen, trie

fie 3. B. bei jeber beliebigen XDahntehmung mittrirfen, bie

mit bem Einbrucf einen nottrenbigen unb einbeutigen
<5ufammen*

hang haben. 3™ Knfchluß an Kiilpe haben 3af}lreiche neuere

äfthetifer eine genauere 2lbgren3ung ber äfthetifdhen Hffo3iationen

uerfucht, unter anberen 5rau Dr. Canbmann, bie ben f}aupt*

nachbrucf auf bie formale Seite bes äfthetifchen Beprobuftions*

pro3effes legt, unb Dr. Käfer, ber ebenforrohl bie formalen

pro3effe, trie ben 3nhalt ber äfthetifchen 2lffo3iationen 3U be*

ftimmen fucht. 3m allgemeinen neigt gegemrärtig bie Entfchei*

bung bahin, baß als nicht* äfthetifche Dorftellungen alle bie

ansufehen finb, bie rein an ben 3 nf?alt bes Kunfttrerfs als

folchen anfniipfen, ohne auf bie fiinftlerifche Z>arftellung biefes

3nl]alts 311 achten, ferner alle rein praftifchen Dorftellungen unb
alle, bie ron bem Kunfttrerf als folchen fo rollig abirren,
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baß fic nicht mehr bie 2Juffaffung beffen, mas im Kunftmerf

gegeben ift, unterftüßen fönnen, enblich bie, meld^e rein inbipibuelle

Erinnerungen bes Betrachters enthalten. 2llle biefe BTerfmale

tragen aber nur negativen Efyarafter, fie 3eigen uns, welche

Dorftellungen feine äfthetifd^e Bebeutung haben.

Z>ie Unficherheit in ber pofitioen Beftimmung ber äfthe*

tifd]ett BorftelIungsaffo 3iationen rührt offenbar bafjer, baß man
bie 5^9^- welche Borftellungen haben in bem äfthetifchen

(Befallen eine äfthetifche Bebeutung in un3uläffiger XBeife ab*
trennt t>on ber gef amten <§erglieberung bes äfthetifchen (Be*

fallens. Bur wenn man alle Seiten biefes fompl^icrten <5u*

ftanbes ins 2luge faßt, läßt fich auch ben Dorftellungen ihre

rechte Stelle anmeifen. 2>iefe umfaffenbere Behanblung unferes

Problems werben mir im nächften 2lbfchnitt bei ber Befprechung

ber pfychologifchen 2ifthetif fennen lernen.



Dritter Hbfchnitt.

Die Bau£tricf?tun<$en unb Me (5vun6$>roMeme 6er

gegenwärtigen *lftf>etit*

£s finb hauptfächlich 3 tt> e i (ßegenfcifce, bie in ber (Segens

tr>art bie Uuffaffung ber Aufgabe einer wiffenfchaftlidien Üfthetif

beherrfchen. 2Tcit ihnen oerbinben [ich bann freilich nod} mand^e

weiteren (5egenfäfce in ber weiteren Durchführung ber äfthe*

tifd^en Sorfchung.

Die üfthetif fann entweber als normative (Dorfchriften

gebenbe) ober als beffriptioe (befcfyreibenbe unb erflärenbe)

IDiffenfcfyaft aufgefaßt werben. Dasu fontmt ber (8egenfat3 ber

fubjeftioen pfychologtfchen unb ber objeftioen nicht pfydio*

logifchen üfthetif. Unter biefen beiben (Segenfäfcen h<*t ber

erfte in ber (Gegenwart am wenigsten 311 bebeuten; es fyanbelt

fid^ bei biefem um bie 5rage: 3ft bie Aufgabe ber wiffen*

fchaftüchen üfthetif bie, folche <8efet$e auf3uftellen, welche ben

Ct)arafter non Hormen, b. h- r>on unbebingt gültigen Dor*

fchriften traben unb finb bie äfthetifchen Urteile felbft oon einem

normatioen, b. h- oorfchreibenben, befehlenben ober forbernbeti

Cl^arafter, ober mujj bie üfthetif auf bie Uufftellung fokher

oorfd^reibenben <5efet$e reichten (ober fie wenigstens nur als

eine Hebenaufgabe betrachten) unb hat fie ihre eigentüd^e Uuf*

gäbe in ber Befchreibung unb <£rflärung äfthetifcher C a t

*

f
a di e n ?

Stimmt man ber erften Uuffaffung 311, fo ift bie £ja upk
auf gäbe ber üfthetif, Hegeln unb (5efefce 311 entwicfeln, bie

ben (£ha^ter uon Dorfchriften ober Hormen ha^en, währenb
nad] ber 3weiten Uuffaffung 3war auch b3e|efce bes äfthetk

fchen Gefallens unb Urteilens, bes fünftlerifchen Schaffens unb

ber äfthetifchen Kultur aufgeftellt werben fönnen, aber biefe

haben ben Charter von Kaufalgefeften, fie geben Ur*
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fachen unb Hebingungen bes Gefallens, bes Urteilens ober Schaf*

fens im äfthetifchen (gebiete an, unb man fann höchftens im An*

f di 1 u 6 an ben ZTacbmeis biefer Hebingungen normative Hegeln

für bas äfthetifche Verhalten erttwicfeln unter bem (Sefichts*

punft, bafj irgenbwelche äftE^etifc^en <§mecfe erreicht werben

follen. Die Vertreter ber befchreibenben unb erflärenben Afthetif

behaupten nun, wenn mir bie Hebingungen fennen, benen

faftifch bas fünftlerifche Schaffen ober bas äfthetifdje Urteil

folgt, fo ergibt fich bie Aufteilung ber Vorfchriften, welche 3ur

(Erreichung beftimmter äfthetifcher <§wecfe befolgt werben müf*

fen, gan3 t>on felbft, mährenb bie Hormen einen völlig will*

fürlichen Charafter tragen, wenn fie nicht auf (5runb ber em^

pirifchen Catfad}enforfd]ung entmicfelt werben. 3ch vertrete in

ben folgenben Ausführungen ben 5tanbpun!t ber befchreiben*

ben unb erflärenben Afthetif. Das richtige Verhältnis ber beiben

Arten von äfthetifchen Hegeln — berjenigen, welche bie He*

bingungen bes äfthetifchen Verhaltens angeben unb ber Vor*

fchriften unb Hormen für basfelbe — ha t £ipps in folgenber

IVeife be3eichnet: ^mifchen ber Afthetif als ^orfchung ber Cat*

fachen bes Schönen unb ber Kunft unb ber Afthetif als Auf*

ftellung von 5orberungen ober Hormen befteht gar fein eigent*

lieber (Segenfafc, „gefegt, ich fenne bie Hebingungen 3ur (Er*

3eugung eines Sd]önheitsgefühls" — — — „bann fann id}

auch ohne weiteres jagen, welche Hebingungen erfüllt werben

tnüffen unb was 3U vermeiben ift, wenn bas fragliche

Schönheitsgefühl ins Dafein gerufen werben foll, b. h- b\e (Ein*

ficht in ben tatfächlichen Sachverhalt ift auch 3ugleich eine Vor*

fchrift." (Ein (Segenfatj 3wifchen biefert beiben Aufgaben ber

Afthetif, bas Schöne unb bie Kunft 3U erforfchen unb Hormen
ober Vorschriften für fie auf3uftellen, wirb von ben Vertretern

ber normativen Afthetif baburch fiinftlich fonftruiert, bafj fie fich

3ur Catfachenforfchung ablehnenb oerhalten unb fie mit Unrecht

als überflüffig für bie Aufteilung äfthetifd^er Hormen anfehen.

3n ber (Gegenwart hat bie rein normative Afthetif nur

wenige Vertreter. Diefe ftehen 3um Ceil auf bem Hoben ber

Kantifchen Cehre vom äfthetifchen Urteil als einem befonberen,

nicht weiter 3U erflärenben (Sefchmacfsurteil, bas 3U ben urfprüng*

liehen (Einrichtungen unfres (Seiftes gehört. <3u ihnen gehört Kurt

£afjmik; fobann ift unter bem (Einflufj ber phifolophifchen An*

fchauungen von XVilhelm IVinbelbanb in fjeibelberg unter Ver*
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quicfung feines Stanbpunftes mit Kantifdjen Unfd^auungetx eine

Üfthetif als „fritifd^e Bormmiffenfchaft" entftanben, als bereu

entfehiebenfter Vertreter 3onas Cohu in ^rcibur^ gelten fann.

3m allgemeinen bemegt fich biefe 2lrt, Üfthetif 311 betreiben in

oiel abftrafteren Bestimmungen als bie beffriptiüe Üfthetif, unb

fteht baburch ber alten UTethobe nahe, bie 5echner als „Üfthetif

uon oben" be3eichnete. ZTCit biefer hat fie auch &<*s gemein,

bag fie ben XPeg r>on ben Catfad^en aus oerfchmäht unb ftatt

beffen uon bem Begriff bes äfthetifchen Urteils ausgeht.

Einige fjauptgebanfen ber „allgemeinen Üfthetif" Colins

mögen l]ier in Kürje entmicfelt merben, um biefen Stanbpunft

3u fenn3eid^nen. Cohn betrautet bie Üfthetif als „fritifebe XPert*

miffenfdjaft", treidle bie befonbere Urt uon XPerten 3U untere

fueben h<*t, fcie im Schönen unb in ber Kunft hercfchen."

Cine XPertmiffenfchaft ift nach Cohn 3ugleich eine Bormmiffen*

febaft. Denn menn mir etmas für mertooll erflären, fo for*
beru mir bamit 3ugleid? etmas uon ihm ober „machen 21m*

fpruch" auf eine gemiffe Befchaffenheit bes (Semerteten. XPeil

bie Üfthetif XPertmiffenfchaft ift, fo lehnt C. bie pfyd]ologifd}e

Uftfjetif ab unb mirft ihr r>or, bag fie in ben fehler ber „prin*

3iplofigfeit" oerfalle, es fehle ihr ber leitenbe (5efid]tspunft,

nad] melchem fie bie äfthetifchen Catfachen t>on anberen urt*

terfcheiben fönne. 3a felbft bie Unterfcheibung eines guten unb

fchlechten (ßefchmacfes fällt nach biefer Unficht nicht in bas (5e*

biet ber pfychologifch*äfthetifchen Betrachtungsmeife. Oie (ßrunb*

läge ber gan3en Üfthetif liegt nun nach C. in einer fritifchen

Cehre t>om äfthetifchen Urteil, bas als eine befonbere Urt t>on

XPertbeurteifung aufgefagt merben mug. XTlit ber Ungabe
ber XTTerfmale bes äfthetifchen Urteils glaubt Cohn bas eigene

lieh äfthetifche XPertgebiet beftimmt abgren3en 3U fönnen. Bun
enthält jebes XPerturteil brei notmenbige Beftimmungen : es

mug ein Bemertetes ba fein, über melches geurteilt mirb; 2. bas

Urteil fagt eine beftimmte Urt t>on XPerten aus. Der äfthetifche

XPert mug alfo r>on anberen XPerten burch befonbere UTerf*

male unterfchieben merben; enblich 3. ha* jebes Urteil eine

beftimmte Urt ber (ßeltung. Uudh für bas äfthetifche Urteil

mug baher bie Urt feiner (Geltung beftimmt merben. Das äfthe*

tifd] Berner tete bejeichnet C. als „Unfchauung", momit er

insbefonbere ber Unmittelbarfeit bes äfthetifchen Urteils ge*

recht fein rnill. Ulles, mas mir überhaupt äfttjetifd} beurteilen
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(Kunftmerfe unb Baturobje!te), hat ben dharafter bes Unfd]au*

liehen, alfo nicht ben bes abftraft Begrifflichen. Der äfthetifche

XPert ift „rein intenfin, nicht fonfefutio". XTTit biefer Beftim*

mung erneuert d. eine Unterfcheibung 5echners, ber fchon barauf

aufmerffam machte, baf$ mir bas pra!tifd] Brgud]bare, bas

.lld^e unb bas fittlich (Sute barum für mertnott halten, meil es

uns baju nerhilft, irgenb etmas anberes 3U erreichen, Das
Schöne hingegen ift nur an fich unb als folches mertnott, mir

fchreiben ihm nur um feiner felbft mitten XPert 3U, nicht meil

es irgenb einem aufjer ihm liegenben <?>mecf bient. XPas enb*

lid} bie Geltung bes äfthetifchen Urteils betrifft, fo beftebt

biefe nad> d. barin, bafj es „5orberungscharafter" hat. Damit

fott gefagt fein, ba§ bie (ßiiltigfeit eines äfthetifchen Urteils,

mie: bies ift fdjön, ift erhaben, ift fomifch, einen anberen Sinn

hat als bie Behauptung: bies ift mahr. Die XPahrheit mufj
jeber benfenbe UTenfcf] anerfennen, bie Behauptung: bies ift

fchöit ober fomifch, tritt bagegen ben anberen Beurtcilern eines

äfthetifchen dinbruefes nur mit betn Unfprud? entgegen, (Sei

*

tung 3U haben, ob ber anbere es auch mirflich anerfennt, ift ba*

mit noch nicht gefagt. Uber 3ugleid} unterfcheibet fich bamit bas

Urteil: bies ift fchön, non betn Urteil: bies ift angenehm, aud]

bas Ungenehme ift nach d. ein XPert, fo ift mir 3. B. eine

angenehme Speife mertnott. Uber bas Urteil: bies ift angenehm,

fagt nur, bafj mir bie Speife tatfäd]lidj mertnott ift. 3ch er*

hebe bamit feinerlei Unfpruch barauf, bafj bas auch für an*

bere fo fein fott. /
ds ift nurr intereffant 3U feigen, ba§ d. nur fo lange bei

feiner Ublehnuttg ber pfychologie in ber Ufthetif ftehen bleibt,

mie er fich mit biefen abftraften Ubleitungen aus feinen all*

gemeinen Begriffen bes äfthetifchen XPerturteils befchäftigt. So?

halb er aber auf bas äfthetifche „XPertgebiet" eingeht unb bas

Sd]öne als UusbrucF, als (Seftaltung unb als (Einheit non

Uusbrucf unb (Seftaltung 3U ermeifen fudft, bemegt er fich nöttig

in bent (Sebiete ber pfychologifchen <gerglieberung, unb feine

Uusfiihrungen haben mit ber (Sruttbanfchauung nur noch einen

gan3 locferen unb fünftlichen ^ufammenhang.
£}ier 3eigt fich bann, baß auch für ben normatinen Üfthe*

tifer bie pfychologifche Unalyfe äfthetifd^er datfachen abfolut

unentbehrlich ift, es ift unbenfbar, bajj mir jemals bei ber <Ser*

glieberung bes Schönen bie fubjeftine Seite besfelbctt unb feinen
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<£ijara!tcr als eine Summe ejeifti^er £rlebniffe abftreifen fönnen;

unb gerabe folche Beftimmungen bes Schönen, tote bie, baß es

Kusbrucf eines inneren Cebens unb (Seftaltung besfeiben ift,

fönnen nur pfychologifch verftänblich gemalt werben.

<£s fann nicht unfere Aufgabe fein, ben weiteren Derfuchen

biefer normativen äfthetif nad^ugehn. Sie finb ein perfekter

Derfuch, ben Kantifchen Stanbpunft, nach bem bie ganje #fthetif

als eine Cogif bes (5efcbmacfsurteils angefebn mürbe, mit mo^

bernen Knfchauungen von normativer XDertwiffenfdiaft unter Kus*

febeibung aller pfychologifchen Beftimmungen ju vereinigen unb

von biefem Stanbpunfte aus Catfachen rvie bas äftbetifebe (&c*

fallen, bas fünftlerifche Schaffen, bas Scbönbeitsurteit unb feine

verfebiebenen Wirten, bie nur pfychologifch verftanben rverben

fönnen, rveil fie ihrem Kern unb IPefen nad
} pfyd^ifcbe Vorgänge

finb, mit nicht^pfychologifchen Begriffen 3U bebanbeln. €s ift

unmöglich, aus allgemeinen Begriffen von IDerten unb IPert*

iviffenfcbaft unb IPerturteil mehr t^craixssufcblcigen als eben bie

Beftimmung biefer allgemeinen Begriffe felbft; ba aber eine

2ifthetif, bie bei folcben allgemeinen Begriffsbeftimmungcn ftebn

bleiben rvollte, ben Knforberungen nnferes pfychologifch benfen*

ben <§eitalters boeb 3U rvenig 311 bieten hätte, weil fie völlig

von ben äfthetifchen Catfachen fern bleiben müßte, fo führt

bie normative 2ifthetif burch eine bfintertür bie pfychologifchen

Unterfucbungen rvieber herein.

Die meiften gegenwärtigen 2ift^ctifer hoben baher auch, felbft

wenn fie auf bie (Setvinnung äfthetifd^er Bormen großen XPert

legen, boeb bie Catfachenforfchung auf äftbetifebem (5ebiet voraus

geftellt unb äftbetifebe Bormen ober Dorfchriften nur im Knfd]luß

an biefe entmicfelt. Das ift 3. B. ber Stanbpunft von 3ohanncs
Dolfelt, aber gerabe bei Dolfelt läßt fid] beutlicb fehen, baß
bie Kufftellung äftbetifeber Bormen in ber Begel nur eine ein*

fache XDieberholung beffen, rvas Dolfelt burch bie pfychologifche

Crforfchung ber äfthetifchen Catfachen gewonnen in ber

normativen Kusbrucfsweife ift.

XPir fönnen beshalb gleich 3u ber 3weiten Krt von Kuf*

faffung ber wiffenfchaftlichen ^fthetif übergehn, bie als 2luf*

gäbe ber äfthetif in erfter Cinie ober auch ausfd]ließlicb bie <£r*

forfebung unb Crflärung äftbetifeber Catfachen anfiebt. Blatt

nennt biefe 3weite 2lrt ^fthetif 3U treiben, auch wohl fur3 bie

beffriptive, wobei aber 3U beachten ift, baß es fid] nid^t bloß
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um Befchreiben (Deffription), fonbern vor allem um bie Cr*
flärung bes äfthetifdjen (Senießens unb bes fünftlerifcheit Sd]af*

fens hanbelt.

3nnerfyalb ber beffriptiven äfthetif nun fönnen mir jenen

3tveiten (Segenfaß beobachten, ber oben ermähnt mürbe, ben

ber pfychologifchen unb ben ber objeftiven äfthetif. Die

Vertreter ber pfychologifchen 2lfthetif betreiben in ber Hegel

bie 2ifthetif als pfyd]ologifd]e 5orfchung, unb 3mar cntmeber

als angemanbte pfychologie ober als eine «gmeigmiffenfchaft ber

pfychologie (pfychologifche Betrad}tung ber äfthetifchen ober äfthe*

tifd^e Betrachtung ber pfychologifchen Crfcheinungeit). ZTiit bie*

fer Huffaffung von ber äfthetifchen HTethobe als einer mefentlid}

pfydjologifchen, ift bann naturgemäß auch &ie Knficht verbunben,

baß bas Stoffgebiet ber äfthetif bie pfychologifch^äfthetifchen

Vorgänge finb, unb ba biefe unter bie 3mei (Sruppen gebrad^t

mcrben fönnen: bie Vorgänge bes äfthetifd^en (Senießens unb

Gefallens unb bes fiinftlerifchen Sd^affens, fo behanbelit bie

nteiften pfyd^ologifchen 2lfthetifer aud} in erfter Cinie biefe bciben

Probleme unb reihen ihnen bie Betrachtung ber Kunft unter irgenb

einem oft red}t ge3mungenen (Sefidjtspunfte unter.

Die objeftive ^fthetif mürbe im (Segenfaß ba3U bas Ijaupt*

thema unb ben Kusgangspunft ihrer Unterfuchungen in bie ob*

jeftiven äfthetifchen Catfachen verlegen, b. h- in bie Hnalyfe

äfthetifcher formen ober bie Betrachtung ber Kunft, ihrer Urten

unb XDerfc unb ber Hatur, fomeit fie uns äfthetifd^e Cinbrücfe

vermittelt.

3nnerhalb biefer beiben Stanbpunfte, ber pfychologifchen

unb ber objeftiven Ufthetif finb mieber verfchiebene Schattierungen

in ber Uuffaffung ber Aufgabe ber Üfthetif möglich- pfycho*

logifche Üfthetif fann ihre Aufgaben entmeber mehr in bent

Sinne betreiben, baß fie fid) mefentlich auf bie innere XDah^
nehniung ber eigenen Crlebniffe bes Ufthetifers ver*

läßt unb mit ben HTitteln einer bloßen pfychologie ber Selbft*

mahrnehmung, ber Selbftbeobachtung — angemanbt auf bas

äfthetifche Crleben, (Senießen, (gefallen, Urteil — arbeitet. Diefe

Bichtung mirb vertreten von ben namhafteften pfychologifchen

Ufthetifern ber (Segenmart, insbefonbere von £ipps, Dolfelt, Sie*

beef, H. (Sroos, IDitafef u. a. Ulan fann aber auch *>***

fuchen, bie pfychologifche Üfthetif mehr vom Stanbpunfte einer

phyfiologifd]en pfychologie unter Berücffichtigung ber
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BTethoben unb Hilfsmittel ber experimentellen pfyd^olo*
gie 3U behanbeln.^mn biefer 5orm ift bie ^ft^etif behanbelt mor*

ben Don 0smalb $(ülpe unb 2llfreb Cehmann unb mir felbft; ober

man hält enblid/bie Pfychologie für ein bloßes 2lnhängfel ber

Phyfiologie unb betreibt eine phyfiologifdje ^Ift^etif. Da*

bei fönnen fich bann mieber bie oerfchiebenett 2luffaffungen ber

miffenfchaftlichen phyfiologie geltenb machen. IPer bie phy^
fiologie unter bem (Sefidtfspunfte ber (Entmidelungsgefchichte ober

eoolutioniftifchen Biologie behanbelt, mirb bann 3U einer bio*

1 0 g i f ch e n ober (EntmicFelungsäftheti? gelangen, biefe roirb

3 . B. oertreten oon bem (Englänber (Srant 2UIen. XDer bagegen

mehr r>om Stanbpunfte ber nid}t entmicfelungs==gefdiichtlich be*

triebenen Phyfiologie bes BTenfchen ausgebt, mirb namentlich

oerfuchen müffen, bie Hefultate ber Sinnesphyfiologie unb

ber pbyfiologifcben <£rforfchung bes Zentral neroenfy ft ems
auf bie äftheti? an3umenben. 3n &iefcm Sinne hat <Seorg

eine Kunftphyfiologie ausgebilbet unb 21. Carftanjen eine 2lb*

leitung ber äftbetifcben Catfachen aus ber (Sehirnphyfiologie ge*

forbert.

2luch bie objeftioe #fthetif, bie heutsutage int mefent*

lid^eit oom Kunftmerf aus3ugebn pflegt, (mährenb man in

früheren 3ahrhunberten mehr ben äftbetifcben Batureinbrud be*

tonte), fann mieber febr oerfchiebene XDege einfcblagen.

Schon an ber Schnelle unferes 3ahrhun^ts finben mir

eine 2lrt, ^fthetif 3U betreiben, bie hierhin gehört, oer^
gleid]enb*genetifche XTTetbobe oon (Sottfrieb Semper.
Semper fuebt bie (Entftehungsurfachen ber Kunftmerfe bureb

oergleicbenbe Betrachtung nad^umeifen unb berüeffiebtigt babei

hauptfächlich bie (Entftehung ber 5ormen aus ihrem (Sebrauchs*

3mecf unb irgenbmelchen fefunbären gmeefen, aus bem XHaterial

unb ben (Sefeßen feiner Bearbeitung, 3um Ceil auch aus ben £e*

bensbebingungen, ben mirtfchaftlichen, fulturellen unb flimatifchen

Berhältniffen ber Dölfer, bei benen fie entftanben, enblicb auch

aus bem (Einfluß ber 3nbimbualität fces fchaffenben Künftlers. (Es

lag nahe, biefe genetifche Betrachtungsmeife Sempers etwas mehr
ein3ufchränfen auf unfere europäifchen unb neuseitlichen Kunft*

formen, bie oon bem gmecF, bem XHaterial unb bem pro 3eß

feiner Bearbeitung befonbers ftarf beeinflußt merben, bas finb

bie bes Kunftgemerbes. liefen XDeg finben mir eingefchla*

gen oon einer ^Insahl 2ifthetifern ber (Segenmart, bie ficb faft

meumann, ÜfUjetif. 3
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ausfchlieglich mit ber Üfthetif bes Kunftgetverbes befchäftigen,

ihnen ging voran in unmittelbarem Knfchlug an Semper 3acob
v. 5nlfc mit feiner Üfthetif bes Kunftgetverbes. Knbere 2Xftb^eti^

fer, namentlich Vertreter biefer IPiffenfchaft an ben technifchen

X}ochfd]ulen ha&cn &iefe Aufgabe 3um £eil mehr für bie Krchi*

teftur rveitergeführt.

Piefcr Krt von Üfthetif fteht tvieberum nahe einerfeits bie

vergleichenbe Unterfuchung über bie (Sntftehung ber Kunfttverfc

unter ber <£intvirfung von Umgebungseinflüffen, wie benen

bes Klimas, ber Sitte, ber Haffe, ber Kultur, ber wirtfchaft*

liehen Perhältniffe eines Polfes unb bergt, mehr. Kus folgen

Betrachtungen erwud]s 3. B. ber Perfuch von bjippolyt Caine, ber

aus Haffe, Klima unb Sitte (aus bem HTilieu) bas Kunftwerf

311 erflären fucht.

3n vertiefter unb methobifch verbefferter 5orm tritt ihr

heut3utage eine vergleichenbe^ethnologifche (völferwiffen*

fchaftlid^c) Üfthetif 3ur Seite, treidle bas IPefen ber Kunft unb

bie (8runbgefefce alles fünftlerifdjen Schaffens fowie bie Kunft=

formen burch ben P e r g l e i d] ber Kunftwerfc verfchiebener
Pölfer nad]3uu?eifen fucht. hierbei geht man insbefonberc auf

bie Kunft ber primitiven Pölfer 3urücf, b. h- folcher Pölfer,

bie auf ber niebrigften Kulturstufe ftehen (ber 3äger* unb #fcher*

Pölfer). hierbei leitet bie Üfthetifer bie Überlegung, ba§ fich bei ber

primitiven Kunft 3ugleid} ber fünftlerifd^e (Crieb in feiner eie*

mentarften unb urfprünglichften 5orm 3eigen müffc unb ba§ bie

Kunftwerfe ber primitiven Pölfer fotvohl bie urfprünglichfte Kunft,

tvie bas einfachfte 5ormenfyftem 3eigcn müffen. Per bjauptführer

biefer ethnologifchen Üfthetif ift <£rnft (5 roge in 5^iburg, ber in

feinen „Anfängen ber Kunft" ben IPeg ber vergleid^enben <£th*

nologie in ber Üfthetif mit Erfolg betreten h^h cm ihn ha&cn fich

anbere angefchloffen, insbefonbere ber Schwebe t}rjö fjirn. ZTian

braucht aber nicht bie vcrgleichenbe ethnologifche Üfthetif auf bie

primitiven Pölfer 311 befdiränfen; es lägt fich natürlich auch eine

Kunftforfchung bilben, weld]e bie Kunft ber Kulturvölfer
miteinanber vergleicht, 3um Heil bie ber Pergangenheit, 3um
Ceil ausfchlieglich bie ber (ßegentvart, um übereinftimmenbe ober

abiveichenbe (Sefefce bes Sd]affens unb bes Kufbaus ber Kunft*

formen in ihnen 3U finben. IPenn biefe 2lrt, Üfthetif 3U be*

treiben, von bem gegenwärtigen <2ntwicflungs$uftanbe ber Pölfer

ausgeht, fo ift baneben eine Kunftforfchung möglich, weld^e fid]
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fchäftigt. KTatt muß beachten, baß ber Kusbrucf „Urfprung ber

Kunft" ein rielbeutiger ift, man fann barunter rerft?hen bie

Ableitung unb Erflärung ber fünftlerifdjen Cätigfeit bei bem
etn 3 einen KTenfchen ober aber auch bie nach ber

Entftehung ber fünftlerifchen Cätigfeit in ber menfehlichen (unb

tierifchen) (Gattung. Kuch trenn biefes festere Problem ge*

meint ift, fann bie Stage nad) bem Urfprung ber Kunft trieber

einen ettras rerfdjiebenen Sinn gewännen, je nacfybem ob man
mehr bie allmähliche Enttricflung ber Kunfttriebe unb ber

Kunftbetätigung im Kuge l)at ober ob man fid) nur mit bem
Hachrreis ber urfprünglichften Kunft befchäftigt. 3n bem 3uerft

genannten Sinn bes Problems fielet bie fcfyon ermähnte erolutio*

niftifche ober Enttricflungs*#fthetif ihre Aufgabe, bie leß*

tere müßte fich trieber mit ben Ergebniffen ber (Ethnologie unb

ber Kunft ber rorgefd]id)tlid)en (präB)iftorifd|en) Dölfer bis hetetb

3U ben erften fünftlerifchen Derfuchen bes £)öhlenmenfchen be*

fd)äftigen.

Klle biefe rerfcfyebenen möglichen Kuffaffungen unb Der*

fahrungstreifen ber objeftiren #fthetif f*n& *n <5^9ßntrart

rerfud)t trorben, unb trir fehen fo, trie'fich bie äfthetifche

5orfchung unferer §eit bemüht, ihre Probleme in ber rielfeitigften

XDeife an3ugreifen./
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Dierter Abfcbnitt.

D tc (Einheit 6cs äftbctifd>cn £orfd>ungsgcbietcs*

Überblicfen roir biefe große ZTTannigfaltigfeit äfthetifcher Sov*

fchungsmeifen unb Auffaffungen ber Aufgabe ber Aftbetif, bie

mir fyev nur nach ihren Sauptgefidjtspunften entmicfelt

haben, fo febeint auf ben erften 23 licf faum noch eine innere

(Einheit barin 3U fteefen. 3a
/ tiefer XTiangel an (Einheitlichfeit

in bem Arbeitsgebiet ber Aftbetif unb feinen XHethoben febeint

ficb noch 3U Dermebren, menn mir 3unächft einmal sufammen*

faffen, momit ficb in materialer fjinficht bie Aftbetif befdjäftigt

unb bie 5rage aufmerfen: ift bie Aftbetif eine einheitliche IDiffen*

febaft unb febeint fie nicht vielmehr in einseine verfchiebenartige,

gan3 un3ufammenbängenbe Unterfucbungen 3U serfallen? Ulan

fann fagen, baß bie äftbetifchen Unterfucbungen ficb auf vier
verfebiebene Stoffgebiete erftreefen muffen, menn bie Sftbetif

ihrer Aufgabe gerecht merben miß. Sie bat Sie Aufgabe, bas

äftbetifebe (Befallen ober (Beniesen pfychologifch 3u 3er*

gliebern unb 3U erflären (aus feinen inneren unb äußeren 23e*

bingungen), bies ift bie fpe3ielle Aufgabe ber pfycbologifcben
Aftbetif. 2 . Die Aftbetif mu§ 3ugleich eine Cheorie bes fünfte

lerifchen Schaffens geben, teils inbem fie biefes pfychologifch

analyfiert, teils inbem fie feinen inbivibuellen unb fo3ialen

bingungen nachgebt, teils inbem fie feinen Urfprung in ber

menfchlicben (Battung ober in ben früheften Anfängen unb in

ben primitiven Derbältniffen menfeblicher Kunft unb Kultur ver*

folgt. 3 . Die Sftbetif bebanbelt als objeftive XDiffenfchaft bie

Kunft unb bas Syftem ber ein3elnen Kiinfte, unb bie

ein3elnen Kunftmerfe, ihre <£igenfchaften, ihre fpe3ififcben Kunft*

mittel, ihre (Sefetje, ihre Cechnif, unb innerhalb ber ein3elnen

Künftc mieber bas Syftem ber (Brunbformen (in meiteftem Sinne
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bes IDortes). % Die äftfyetifcfye 5orfd]ung erftreeft fi cf? auefy

auf bas meite (gebiet ber äfttjetifdj en Kultur. Unfer

äftfyetifcfyer Crieb äußert fid} feinesmegs bloß barin, baß mir

Kunftmerfe fd^affen, fonbern oiel meljr unb oiel unmittel*
barer betätigt fid} ber fünftlerifdje Sinn ber UTenfd]en, inbem

mir unfer gan3es Dafein äftfyetifd? 3U burcfybringen unb feine

äußere 5orm fünftlerifd? 3U geftalten fucfyen. IDir geben unferem

Körper, unferer Kleibung, unferen XPerf3eugen unb (gebrauch*

gegenftänben, unb ben gefamten äußeren Lebensbebingungen ein

äftfyetifcfyes (gemanb ober eine fcfyöne 5orm. (Eine Äftfyetif, bie

ifyrer Aufgabe mirflidj gerecht merben miE, mirb alle biefe

(gebiete bearbeiten muffen unb mir felgen aus bem obigen Über*

blief über bie äftfyetifcfyen Begebungen ber (gegenmart, baß

fie fid) auf aEe biefe erftreefen. Sinb nun nidjt

biefe Arbeitsgebiete ber Üftljetif gan3 oerfcfyieben*
artiger Batur? Was fyat 3. B. bie pfyd^ologie bes äftfye*

tifcfyen (gefaEens mit ber (Erforfcfyung bes Kunftmerfs ober mit

ber äftljetifcfyen Kultur 3U tun? XDenn man fid] biefe 5^age

uorlegt, fo fielet man beutlidj, baß feiner ber oben gefcfyl*

berten Stanbpunfte ber Aftfyetif allein biefen Aufgaben geredet

merben fann, insbefonbere fann meber bie rein pfycfyologifcfye

nod] bie rein objeftioe Aftfyetif fie t>ott ifjrem (geficfytspunfte

aus fämtlid} befyanbeln, oljne fie unter gan3 unpaffenbe (gefid}ts=

punfte 3U bringen. Die ein3ig mögliche Auffaffung ber Üftfyetif,

burd] bie man fomofyl iljrem gefamten Umfang als ber (Eigenart

ifyrer ein3elnen §>weige gerecht mirb, ift bie, baß man als ifyr

(grunbproblem be3eidjnet: bas äftb^etif d^e Der galten
bes 2Ti enf d}en 3ur IDelt in feinem eigenartigen Unterfcfyeb

uon bem tfyeoretifcfyen unb praftifcfyen Derfyalten nad] aEen feinen

Seiten 3U oerftefyen unb 3U erflären. Das äftfyetifdie Dergalten

bes Ulenfdjen ift aber fomofyl ein genießenbes mie ein fcfyaffenbes

unb 3a>ifd}en äftfyetifdjem (genießen unb fünftlerifdjem Schaffen

beftefyt ein enger «gufammenljang. <§um ooEen Derftänbnis bes

fünftlerifcfyen Schaffens gehört aber natürlid] auch bas Der*

ftänbnis feines probuftes, bes Kunftmerfes, unb ebenfo feines

aEgemeinen (Einfluffes auf unfere gefarnte Lebensform (bie äftfye*

tifcfye Kultur); halber faffe id) bie Aufgabe ber Üftfyetif int

gan3en unb bie innere «Einheit iljrer ein3elnen Aufgaben in

folgenber XDeife auf: 3n bem äftljetifcfyen Catfad]engebiet fyaben

mir es nidjt bloß mit einer befonberen Art oon Bemußtfeins*
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Vorgängen 3U tun, wie bie pfycfyologtfcfye 2ifthetif annimmt, fon*

bern mit einem eigenartigen Der halten bes UTenfchen

3-ur IDe It, bas nach feiner fubjeftioen unb objeftiuen Seite

hin non ber u>iffenfd}aftlichen &fthetif in gleicher XDeife ge*

mürbigt merben muß, unb bas mir in feiner Eigenart r»on bem
erfennenben unb bem praftifchen unb fittlichen Derhalten bes

UTenfchen 3ur XPelt burd\ beftimmte UTerfmale 5U unterfcheiben

unb ab 3ugrensen ha&en. hieraus ergibt ficb nun leicht, mie

mit biefer einen 5ormel bie fcfyeinbare Derfchiebenartigfeit ber

äftbetifeben Catfadjengebiete uöllig oerfchminbet unb bie (Einheit

berfelben hergeftellt mirb. Cs ift nämlich non unferem <ße*

fichtspunfte aus bas an elfter St e 1 1 e in Betracht fommenbe

äftbetifebe 2lrbeitsfelb bas Derbalten bes äfthetifd} genießenben

unb urteilenben XHenfchen.; ber 3 meite Catbeftanb ber Xlfthetif

ift bas Derbalten bes äfthetifch*probuf tinen ober barftellen*

beit unb febaffenben XTTenfchen, bes Künftlers unb 0ilettanten

;

ber b ritte Catbeftanb umfaßt bann bie ein3elnen probufte
ober „XDerfe" bes äfthetifch febaffenben XtTenfchen, rnelcbe ficb

311 beftimmten (Sebieten ber äftbetifeben 0arftellung unb bes

äftbetifeben Schaffens 3Ufammenfchließen auf (Srunb ber (Ein*

beit ihrer Xlufgabe unb ihrer ZTTittel (bie IDelt ber Kunft, ber

Kiinfte unb bie ein3elnen Kunftmerfe). 0iefe finb 3ugleich uneber

0bjefte bes äftbetifeben Beurteilens unb (Eenießens unb muffen

baher unter bem hoppelten (Sefichtspunfte gemürbigt merben:

als probufte bes äftbetifeben Schaffens unb 0bjefte bes äfthe*

tifeben (ßenießens unb Beurteilens. 0er eierte Catbeftanb
ift bas äftbetifebe Derbalten gegenüber unferen gefamten äußeren

unb inneren 0afeinsbebingungen ober bie Xlusbehnung bes pro*

buftioen unb genießenben äftbetifeben Derbaltens auf biefe 0a

*

feinsbebingungen (bie äftbetifebe Kultur).

0as gan3e Syftem äftbetifeber Unterfud^ungen, bas ficb aus

biefer Xluffaffung ergibt, bilbet ben Stamm einer empirifchen

äftbetif mit feinen oerfchiebenen De^meigungen. XTian fantt aber

bie 5^age aufmerfert, ob nicht baneben noch eine philofophifche

2lfthetif möglich ift, in bem Sinne eines Syftems allgemeiner

äftbetifd^er Urteile unb Begriffe ober gar eine ZTTetapbvfif bes

Sd^önen? IDir mollen biefe 5^ge offen laffen; menn aber

eine philofophifd^e Xtftbetif möglich ift fo fann fie ficb nur auf

bem Unterbau einer empirifd^en #fthetif erbeben unb ba bie

gegenwärtige 2lfthetif burchaus empirifd^en Cbarafter trägt im
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(Segenfafc 3U ber fpefulatipen unb fonftruftioen Aftheti! früherer

Seiten, fo merben mir uns mit ben folgenden Ausführungen

gan3 in bem Halmen ber Afthetif als empirifcher ^orfchung halten.

2Ttit biefen allgemeinen Ausführungen über bie Aufgabe

ber Afthetif ha^en mir 3ugleich eine fefte 23afis gewonnen, r>on

ber aus fich bie ein3elnen Aftljetifer ber (Segenmart beurteilen

laffen.

IPir überblicken baher nun bie ein3elnen äfthetifchen Staub*

punfte ber (Segenmart unb bie ^auptmerfe, in benen fie 3um
Ausbrucf gekommen finb, inbem mir fie unter bie tner (Se==

fichtspunfte einreihen, burch melche mir bie aier Hauptaufgaben
ber miffenfchaftlichen Afthetif beseichnet fyaben unb beginnen mit

ber pfychologie bes äfthetifchen (Sefallens.
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Die pfYdjolo<$ie fces äfityctifctycn (ßefafletts,

3 e naZ ber Kuffaffung ber ein3elnen äfthetifer ift bie pfyd}0*

logifZe <§erglieberung bes äftfyetifcfyen (Befatlens halb in einem

weiteren, halb in einem engeren Sinne ausgeführt worben, in

bem halb blo{j bas äfthetifZ* Urtejd ober bie äftfyetifcfyen Vor*
ft ei langen ober bas äftfyetifcfye ^efüM ober alle biefe oer*

fd^iebenen Seiten bes äfZetifZen <ßefdßeni jugleid] ober fogar

gan3 im allgemeinen bas äftbetifcbe Derbalten bes ZTTenfc^en

3U beftimmen t>erfud}t würbe. IVenn~bie äftl^etifd^en Urteile

ober Vorftellungen allein berüdfid^tigt werben, fo entfielt eine

Kuffaffung, bie man als äftfyetifcfyen 3 n teüeftualismus be*

3eic^nen fann, bie 23et>or3ugung bes (Sefüfyls im äfthetifZ^u

(Befallen bringt bie Hicfytung ber „emotionalen" ober „hebo*

nifd^en" ober Cuft4ifZetif Ijeruor. €s ift begreiflich, bafj man
[ich über bie außerorbentliche Kompilierzeit biefes Problems

erft allmähliZ ina Caufe ber (Bntwidlung ber 2ifZetif flar würbe.

Daher fehen wir im allgemeinen, wie bie GZeorien bes äftfyetifchen

(Gefallens r>on einer aÜ3u großen VereinfaZung bes Problems

3u einer immer fortfZrcitenben Vertiefung besfelben fortfZreiten.

Die einfad^fte C^eorie fönnen wir barin fehen, ba§ man fiZ

begnügt, einen angeborenen äfthetifZen Sinn ober

SZön^citsfinn an3unehmen, ber als eine lefcte (EatfaZe niZ*

weiter erflärt 3U werben braud]t. iVir finben biefe Kuffaffung

in ber englifZen äftbetif bes \7. unb \8. 3ahrhun^crt5 / 3- 23-

bei Shaftesbury (— \7\3), bei fjutZfon (— J7^7) u. a., aud?

Kant (— \80^) unb naZ it?m bie ZTeufantianer ftel^en biefer Kuf*

faffung nahe, inbem fie bas äfthetifZe Urteil als „(BefZmads*
urteil" 3U ben urfprüngliZen (Sinrid^tungen bes mertfZliZ^n (ßeiftes
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rechnen, Neffen Eigenfchaften unb Urten man analytifd] 311 be*

ftimmen fyat. 3n ber Ctegenmart toirb biefer Stanbpunft mit

gemiffen Deränberungen pertreten pon ben Kantianern, insbefon*

bere pon Kurb Caßmiß unb 3. Cohn (pergl. S. 29). 4>iefe

Uuffaffung erfdjeint uns jeßt als unhaltbar, benn \. ift bas äftheti*

fche (gefallen fein einfacher, fonbern fogar ein fefyr fompli3ierter

guftanb, ber piel mefyr eigenartige (Elemente enthält als bas

bloße Urteil unb ber burchaus ber einbringenben <§erglie*be*

rung bebarf. 2. UTuß bas äfthetifche Urteil felbft toieber pfvcho*
logifch perftänblich gemacht rperben. (Es fann uns unmöglich

miffenfchaftlich beliebigen, trenn man auf (grunb pon ein paar

Beifpieien bie Behauptung aufftellt, bas äfthetifche Urteil

hat bie unb bie (Eigenfchaften, 3. B. es ift ein IPerturteil, bas

intenfipe IPerte mit bem Ctjarafter ber 5orberung ausfpricht

(Cohn), man muß pielmehr auch bie €igenfchaften unb Be*

bingungen biefes Urteils erft burch eine pollftänbige pfycho*
logifchc <§erglieberung ber Urt unb IPeife, u>ie fich

unfer gefamtes 3t™enleben beim äfthetifchen (genießen perhält

geu? innen. Bur bann haben wir eine (garantie bafiir, baß

auch ber Ctjarafter bes äfthetifchen Urteils richtig beftimmt ift.

Boch tpeniger ift es 3uläffig, fid] hinter bie Einnahme 3U per*

fchan3en, baß im äfthetifd^en Urteil eine urfpriingliche (Einriß

tung unfrer Seele 3utage trete, fraft beren es .eine befonbere Urt

pon (geltung ha^^/ bie erfahrungsgemäß nicht 3U erflären fei

(„Upriorität" bes äfthetifchen Urteils). (Eine folche Upriorität

muß ebenfalls pfydjologifd] unb entmicflungsgefchid^tlid] erflärt

trerben fönnen, fonft ift fie nichts anbres als eine unroiffen*

fchaftliche ZTCyftif, eine Urt erfenntnisthcoretifch^pfyd^ologifchen

(geheimniffes, bas ber (geltung äftfjetifcher Urteile einen über*

natürlichen Charafter 3U perleihen fucht.

€ine 3u>eite (gruppe pon Ufthetifern nimmt ein fpe3ififch

äfthetifches (g e f ü h l <*n nnb man geht babei pielfach noch rpeiter,

inbem auch bie befonberen Urten bes äfthetifchen (gefallens,

bas (gefallen am Schönen, (Erhabenen, Cragifchen, Komifchen
u.

f.
tp. 3urücfgeführt rperben auf ein eigentümliches (gefühl bes

Schönen, ein (gefühl bes (Erhabenen u.
f. f. X>iefe Uuffaffung

ift nicht piel beffer als bie Unnahme bes angeborenen Schön*

heitsfinns. 3>er Bachtreis bafür, baß mir mirflich fo piel fpe*

3ialifierte (gefühlsqualitäten haben, ift bisher noch pon Bie*

manbem erbracht tporbert, folange bas aber nicht ber 5<*U ift/
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finb folche Unnahmen ein bloßes Konftruiereit pon (Befühlen

mit IDorteu (befonbere äfthetifche (Befühle nehmen 3. B. an

5ed]ner, IDunbt, Cipps u. a.), beutlich fielet man bas an ber

Unfid]t pon Cipps, ber annimmt, baß bie äftfyetifcfye Cuft bas

befonbere UTerfmal einer gemiffen „Ciefe" fyabe, morin fie

mit ben e t h i f ch e n (fittlicfyen) (Befühlen übereinftimmt. Uber
unter ber Ciefe eines (Befiifyls fönnen mir uns nichts anberes

benfen als feine 3ntenfität, unb menn bie „Ciefe" ein UTerf^

mal fittlicher (Befühle ift, fo ift fie eben fein befonberes Uierf*

mal ber äftfyetifcfyen (Befühle. ZTüit folgen Beftimmungen per*

fäumt man bas, mas in ber Ufthctif bas allermichtigfte ift, bie

beftimmte Uusfdjeibung aller nicht*äfthetifd]en (Elemente aus

ben äftfyetifc^en (Erlebniffen.

Unter ben Uuffaffungen bes äftfyetifdjen (Sefallens unb (Be*

nießens 1
), bie mehr auf bem Boben ber heutigen pfychologie

ftehen, möge 3unächft bie Unficht pon Siebecf ermähnt fein, nad]

meiner bas äftfyetifcfye (Befallen eine befonbere Urt pon Un*
f ch^uilpnc^ ift, eine Unfid]t, bie außer pon Siebecf auch ~p<5n

IDunbt pertreten mirb. Diefe beiben Ufthetifer fuchen bas äfthe*

tifche Verhalten nicht nur burch pfychologifche Unalyfe, fonbern

mehr burd] ben Dergleich mit anberen Derhaltungsmeifen bes

UTenfchen, insbefonbere bem tfyeoretifdjen unb praftifdjen Der*

galten 3U beftimmen. Bad] ZDuitbFuegt bie äftheK|^T"Unfchau*

ung'3mifd]en bem t^eoretifd]en (Erfennen unb bem praftifchen

bfanbeln als ein pon beiben perfd]iebenes unb bod] mit beiben

eng perbunbenes (Bebiet bes geiftigen Cebens. Bei ber theo*

retifchen (Erfenntnis perhalten mir uns refleftierenb, beim praf*

tifd]en fjanbeln reagierenb; in beiben 5ätten mirb unfer Stvehen

burd) einen über ben (Begenftanb, mit bem mir uns gerabe

befd]äftigen, hinaus liegenben <§mecf beftimmt. Die äfthetifche

Unfchauung bagegen perhält fid] „rein betrachtenb". „Sie mill

bas ©bjeft anfehauen, nur um feiner felbft mitten, unb fie

mitt es nur anfehauen". Die eigentümliche Urt biefer Un*

fd^auung fann aber nach XDunbt gar nicht rein pfychologifd]

aus bem inneren Verhalten bes UTenfchen als folgen perftänblid]

gemadtf merben, fonbern nur aus einer objeftipen Unterfuchung

ber (Begenftänbe ber äfthetifdjen Unfchauung. Die fjaupt*

’) Den Uusbrucf äftf]clifcbcs (Befallen renuenbe ich im ^olgcnbcn

and] für bas äftt]ctifd]e Uuffafjcn unb (Senken.
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frage ber ^fthetif ift batjer bie: meld^e Eigenf d^aften müffen

bie (gegen ft änbe tiaben, um in uns äfthetifche IVirfungett

herPor3ubringen? ZTTan fieljt aus biefer Kuffaffung, baß IDunbt

fchon ben Stanbpunft ber rein pfychologifchen &fthetif perläßt,

er fyat jeboch nicht perfudtf, btefe Knficht in ausführlicher 5orm
3U entmicfeln.

ähnlich wie XVunbt, fo be3eid]net auch Siebej bas äfthetifd^e

(Sefaüen als eine eigentümliche 2lrt ber Knfchauung ober

IV gl] rne

h

_
m u

n

3- 23ei allem äfthetifchen ~lgefaßeTT^tnb mir

mahrnehmenb tätig, mir fehen (gefichtseinbrücfe ober hören Cöne

unb Cafte u. bergl. m. Die perfdjiebenen Wirten ber XDahr^

nehmung fommen nun burch bas 3uftanbe, mas mir 3U ben

äußeren «Einbrüchen aus unferen Verkeilungen h^ubringen
(2lpper3ipieren). 3n öer äfthetif chen Knfd^auung apper*

3ipieren mir nun unfer perfönUd^es Ceben 3U ben finnlichen

Einbrüchen (,,perfönlich^eifSa^per3eption'
/

) /
batjer geminnt für uns

bas äfthetifche Objeft, bas Kunftmerf ober bie Batur ben Kus^

bruch einer erfcheinenben perfönlichfeit, mir leihen ihm alle

Eigenfchaften einer perfönlichfeit. So erfcheinen uns 3. B.

5elfenbilbungen ober KTeeresmogen bei ber äfthetifchen Beur*

teilung als ber KuSbrud eines Spiels lebenbiger perfönlicher

Kräfte, unb ebenfo fehen mir bie (glieber eines Baumerfes mie

pon innerer Kraft belebt 3U einem einheitlichen <5efamt3mecf

3ufammenarbeiten. So ift alfo äfthetifche Betrachtung biejenige,

melche bie Dinge als Analogien 3um ZHenfchüchen beutet.

Die Cheorie Siebeds enthält einen feht michtigen (gebanfen,

es ift in ber Cat, mie mir noch fehen merben, in fehr pieleit

fällen ber äfthetifchen Knfchauung eine folche Deutung ber Dinge

nach öem IVefen unferer eigenen perfönlichfeit porljanben. Es
fehlt ber Cheorie jeboch an einer näheren Erflärung biefes

Verhaltens unb insbefonbere an einer befriebigenben Ableitung

besfelben aus bem ZTatureinbrud unb bem Kunftmerf felbft.

ZTlit ber Knficht pon Siebecf finb mir einer (gruppe pou

äfthetifern nahe gefommen, melche bas eigenartige ber äfthetifchen

Betrachtung in einem „Sid^Einf ühlen" in bie ZTatur ober

bas Kunftmerf finben mollen. Der Begriff ber Einfühlung
hat gegenmärtig in ber äfthetif eine außerorbentlich große Be=
beutung erlangt, unb auf feine genauere Beftimmung müffen
mir etmas näher eingehen.

Die erften Knfäng^er Einfühlungstheorie liegen meit 3urücf.
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Schon Berber pertritt in feiner Befämpfung bes äfthetifchen

Formalismus bei Kant eine Kuffaffung, bie unferer heutigen

(Einfühlungsäfthetif fet^r nahe fommt. Berber betonte gegen

Kant, baß alle Schönheit „ausbrücfenb" fei. Sd]ön nennen unr-

eine Form nur, fofern fie für uns Kusbrucf eines inneren Gebens

ruirb, nicht um beffen mitten, mas fie bloß als äußere Form
ift. Diefes innere Ceben füllen mir felbft in bie Form hinein.

2Jls ben mefentlichften 3nh<*lt beffen, mas mir in bie fdjönen

Formen einfüfylen, betrachtet bj. : Die „Dollfommenheit ber <§u*

fammenftimmung ber £eile 3um gemeinfamen Cebenssmecf bes

(San3en." Diefe finben mir in höchfter Form permirflicht im

menfetlichen ©rganismus, mir beuten baher im äfthetifchen (Ein*

bruef bie fichtbaren Formen ber Dinge nach Knalogie unferer

menfd}lid]en 0rganifation. (Erneuert mürbe ber (ßebanfe ber

(Einfühlung in ber romantifchen Did}terfd]ule, insbefonbere pon

Bopalis*£jarbenberg (auch bei 2lug. XX>ilh- Schlegel unb 3ean
paul finben fich ähnliche (Sebanfen). 3nsbefonbere mirb pon

Bopalis ber michtige (Sebanfe h^orgehoben, baß ber ZHenfch

pon bem Haturgenuß fo tief ergriffen merben fann, baß er fich

pöUig mit ber ZTatur eins fühlt, mobei ber (Segenfaß 3mifd]en

3d] unb ZTicht*3ch Perfchminbet unb bas betradtfete 0bjeft

felbft peränbert mirb: es erfcheint uns permenfglicht, befeelt

unb mirb 3um Symbol unferes eigenen inneren Cebens.

Zlber mas bie Homantifer unter (Einfühlung perftehen, bas

ift häufig nicht fomohl ber pfychologifche pro3eß bes Dor*

ftellens ber Befeelung ber ZTatur als pielmehr bie pöllige Der*

fenfung in bie ZTaturanfchauung, bas Dergeffen bes eigenen

3d? beim äfthetifchen ZTaturgenuß — biefes beeft fich aber mehr
mit bem begriff ber Kontemplation als mit bem ber (Ein*

fühlung. <£s ift ein pantheiftifches (b. h- &ie ZTatur als all*

umfaffenbes göttliches ZDefen betrachtenbes) Kufgehen ber ein*

3elnen Seele unb bes 3nbipibuums in bem befeelten 2111 .

Bei Schiller tritt ber Begriff ber (Einfühlung mieber mehr
3urücf, er mürbe 3U fehr burch Kant beeinflußt, um ber pfycho*

logifd^en <§erglieberung bes <Einfühlungspro3effes ein tieferes

3ntereffe abgeminnen 3U fönnen; außerbem perhinbert ihn baran

bie fchroffe Trennung ber ei^elnen Seelenpermögen, bie er pon

Kant übernommen hat- Ztun mirfen aber in bem <£infühlungs*

proseß bie perfd^iebenen Seiten unferes Seelenlebens in ber

innigften ZDeife 3ufammen. 3nsbefon^e bas Dorftellen unb
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bas 5üfylert, baher !ann eine pfychologie, welche bas Seelen*

(eben in einjelne Permögen 3ertrennt, auch nicht fo leicht 3U einer

redeten Erflärung ber äfthetifchen «Einfühlung gelangen.

Erft bie neuere ^fthetif fonnte ber Catfache ber äfthetifchen

Einfühlung gerecht merben unb fie fonnte es nur in bem BTaße,

als fie pfychologifche ^ifth^tif mürbe. Es fann nun nicht barauf

anfemmen, baß mir h^ ben Begriff ber äfthetifchen Einfühlung

in allen feinen Entmicflungsftufen oerfolgen, mir motten oiel*

mehr fragen, ob es ben 2ifthetifern ber (Segenmart gelungen

ift: \. ben pro3eß ber äfthetifchen Einfühlung richtig 3U be*

fchreiben unb 3U 3ergliebern, 2. 3U bemeifen, baß er mirflich

ber (Srunbbeftanbteil bes äfthetifchen Perhaltens ift unb

menn es fich 3eigen fottte, baß mir auch fonff einfühlenb tätig

finb, fo mirb bie äfthetifche Einfühlung r>on ber allgemeinen

Einfühlung, bie fich auch fonft betätigt, burch befonbere BTerf*
male 3U unterfcheiben fein; 3. es müffen bie inneren fub*

jeftioen unb bie äußeren objeftioen Erflärungsgrünbe
für bas guftanbefommen fax äfthetifchen Einfühlung ange*

geben merben, bas heißt einerfeits bie Bebingungen, melche bas

Subjeft erfüllen muß, um in bie äfthetifche Einfühlung hinein*

3ugeraten, unb anbererfeits bie Eigenfchaften ber ®bjefte, melche

ben äfthetifchen Einfühlungspro3eß anregen fönnen. Enblich

muß bie Cragmeite bes Einfühlungsprin3ips in ber äfthetif

oerfolgt merben: mas läßt fich alles aus Einfühlungen er*

flären? (Sibt es eine befonbere „fchöne", erhabene, fomifche

ufm. Einfühlung? 3ft bas fünftlerifche Schaffen von ihr mit*

beftimmt? Sinb bie Kunftmerfe aus Einfühlungen erflärbar

ober ift nur bas äfthetifche (Senießen, nicht auch bas fünft*

lerifchc Schaffen burch fie beftimmt? ®ber hat bas Einfühlen

hoch einen gemiffen Anteil an bem fünftlerifchen Schaffen?
Unter biefen oier (Sefichtspunften motten mir fur3 bie mich*

tigften Einfühlungstheorien ber (Segenmart betrachten. tPir

finben 3unächft einen 5ortfchritt in ber 2luffaffung ber äfthe*

tifchen Einfühlung bei 5nebrich Cheobor Pifcher (— J887).

Bach ift alle äfthetifche 2luffaffung eine fymbolif che Be*
trachtung ber IPirflichfeit. Dabei unterfcheibet er bie äfthetifche

Symbolif oon ber gemöhnlichen ober fonoentionetten, mie fie

bei religiöfen ober patriotifchen (Sebräuchen eine Botte fpielt.
1
)

*) Über bie Derfcfjiebcuen Bebeutmtgen bes Begriffs Symbol rgl.:

Polfelt, Per Symbolbegriff in ber neueren üftfjetif. \876.
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Bet biefer, bie D. auch „bie fyette ober oerftanbesmäßige Sym*
bolik" nennt, brückt irgenbein Ding auf <5runb einer Crabition

ober Übereinkunft einen 3n^alt aus, mit bem es feiner 5orm
nach nichts 3U tun haß 3. B. bie Binbe t>or ben Augen einer

5igur bie Unparteilichkeit ber 3ufti3, ber Linker bie Hoffnung
ober ber Altar wirb 3um Symbol ber (Segenwart (Sottes, bas

S3epter 3um Symbol königlicher Beacht ufw. Wenn aber ein

Kunftwerk ober ein Batureinbruck 3um äftt]etifd]en Symbol
wirb, fo gehört feine fymbolifche Bebeutung „nicht ber Der*

ftanbesmelt'' an, „fonbern bem bunkel ahnenben Ceben bes

(Semüts". „<£s ift bie Batur unferer Seele, baß fie fich in

(Srfcheinungen ber äußeren Batur ober in formen, bie ber

UTenfch hernorbringt, gan3 hineinlegt unb biefen .... €r*

fcheinungen, bie t>on einem Ausbruck hoch nichts wiffen, burch

einen unwillkürlichen unb unbewußten Akt Stirn*

mungen unterlegt, baß fie fid] mit ihrer Stimmung in

ben (Segenftanb nerfeßt. Diefes Ceihen, biefes Unterlegen, biefes

€infiihlen ber Seele in unbefeelte 5°rmen ift es, um was
es fich in ber Üfthetik gan3 wefentlich hobelt. (Segenübet bem
nerftänbigen Symbolifieren ift es bunkel, aber hoch in feiner

Art gan3 beftimmt." Difcher nennt biefes Derhaltcn auch gerabe3U

ein „(Seheimnis"; kraft biefes Derhaltens faffen wir 3. B. beim

äfthetifchen Betrachten bie fenkrechten Cinieit in ber Architektur

als ein „Auffteigen", Sich^mporheben ober auch als ein

fjinabfteigen unb Sinken, bie h°ri3ontalen Cinien in ber £anb*

fchaft als ein „5ortfliehen ins (Sren3enlofe" auf (Dorträge S. 70 ff.).

Dabei meinen wir aber, biefe non uns in bie Dinge hinein*

neriegten Stimmungen ober (Sebanken kämen „uns aus ber

Batur entgegen." Zugleich ift babei hoch unfere Deutung ber

Dinge vollkommen gebunben an ihre 5orm „bas IDas geht

auf in bem IDic". Das Sd]öne ift baher nad] Difcher „aus*

bruckstolle 5orm unb formgeworbener Ausbruck". Der pro3eß

biefer fymbolifchen Deutung ber Dinge r>oll3ieht fid] alfo nacfy

Difcher ohne befonbere 22eflepion, gan3 inftinktin unb unmittelbar,

baher ftellen wir aud] nid]t bie äußere 5orm unb bie Bebeu*
tung bes Kunftwerks mit Bewußtfein gegenüber, fonbern beibes

r>erfd]ntil3t 3U einem einheitlichen unb un3ertrennlid]en (Sa^en.

hierbei torläßt uns aber bod] nicht bas Bewußtfein, baß bie

5orm nur ber unvollkommene unb unkongruente Ausbrucf unferer

fymbolifchen Deutung ift. ZDir wiffen jeben Augenblick, baß
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mir bei einer Statue ben BTarmor r>or uns traben unb nicht

ben lebenben Blenfchen ober bei einem (Semälbe bie Ceinroanb

unb bie 5^be bes BTalers unb nicht bie mirfliehe Canbfchaft.

Die Einfühlung ift alfo nach oon Difcher ein fymbolifierenbes

Kuffaffen ber Dinge. So michtig biefer (Sebanfe ift, fo fehlt

hoch bei Difcher ber Bachmeis, mie nun biefer Pro3eß burch ein

Kunftmerf ober einen Batureinbrucf 5uftanbe fommt, es fehlt

ferner an jeber tiefer einbringenben «gerglieberung biefes pro3effes,

ber hoch t>ielleicht fein fo unergrünbliches „(Seheimnis" ift. Difcher

uerfäumt ferner bie allgemeine (Einfühlung, bie bei allen \

unfern IDahrnehmungen ftattfinbet, von ber befonberen äfthe*

tifchen genauer 3U unterfcheiben.

Über Difcher hinaus geht in ber Erflärung ber (Einfühlung

fjermann £oße (— J88p. Buch nad] £oße, ber fich uielfach

an Berber anfchließt, ift bie (Einfühlung ber Kern bes äfthetifchen

(Gefallens (uergl. ZHifrofosmus, II. Bb., S. 20^ ff., III. 2lufl.).

3n allen fichtbaren formen fühlen mir unfer eigenes 3nnen*

leben hinein. Berühmt ift ber Saß £oßes: „Keine (Eeftalt ift

fo fpröbe, in melche nicht unfere phantafie fich mitlebenb hinein*

3ur>erfeßen müßte." Die (Erflärung biefer Erfcheinung gibt £oße

burch bie fogenannte Erinnerungshypothefe, b. h- fte

beruht barauf, baß mir bei jebem Derhältnis räumlicher formen
ein gemiffes Quantum £uft ober Hnluft mitgenießen, bas mir

auf bie (Elieber biefes Derhältniffes verteilen. Diefes (Sefühl

aber beruht auf (Erinnerungen an ähnliche (Erlebniffe in unferem

höheren geiftigen £eben unb unterftiißenb mirft babei bie Er*
innerung an Empfinbungen unb (Eefühle, bie aus unferem förper*

liehen Ceben ftammen. „Bur mer fich felbft mübenb unb an*

ftrengenb bemegt, fann miffen, mas Bemegung heißt unb mas
unluftoolle Blühe unb Knftrengung ober luftuolle Ceichtigfeit unb

fpielenbe Kraft bei ber Bemegung bebeutet." XDir erleben alfo

bei ber Bemegung unferes eigenen Körpers Empfinbungen unb

(Eefühle, an bie mir erinnert merben burch ben Knblicf ber

Dinge ober ber Bemegung anberer BTenfchen ober Ciere ober

auch in ber unorganifchen Batur. Diefe (Erinnerung mirb bann
in uns reprobujiert unb uerbinbet fich unmittelbar mit bem
Knblicf ber 5ormen unb Bemegungen.

(Ein ZTTangel biefer Erflärung liegt offenbar barin, baß man
nicht uerfteht, marum mir uns auch in folche unorganifche (Ee*

bilbe einfühlen fönnen (mie 5etfen unb BTeeresmogen ober auch

)
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einfache geometrifche 5i<juren), bie unferen eigenen Körper*

formen unb Belegungen DoEfommen unähnlich finb. Kußer*

bem fpricht bagegen, baß bie (Einfühlung Diel 311 mannigfaltig

unb Diel 3U unmittelbar auftritt als baß fie auf beftimmte ein3elne

(Erfahrungen bes BTenfchen 3urücPgeführt merben könnte; ebenfo

fehlt bei Coße eine beftimmte Unterfcheibung ber äfthetifchen
(Einfühlung Don anberen Seiten biefes Dorgangs, insbefonbere

Don ber praftifchen Sympathie mit anberen KTenfchen.

IBenn mir bie Knfichten Don Difcher unb £oße Dergleichen,

fo fehen mir 3mei entgegengefeßte Kuffaffungen ber (Einfühlung

i

heroortreten, bie fich bis auf unfere £age noch nicht ausge*

glichen ha^^n - 2Tfan fann e nt m eher bie (Einfühlung 3urücf*

führen auf frühere (Erfahrungen bes ein3elnen BTenfcßen, insbe*

fonbere barauf, baß mir aus (Erfahrung fennen gelernt haben,

baß mit gemiffen (Sebärben, Haltungen, SteEungen unb Situa*

tionen ber ZTTenfchen beftimmte innere <guftänbe Derbunben finb

unb biefe (Erfahrungen merben als Urfache bafür betrachtet,

baß mir mit bem Knblicf folcher (Sebärben, Haltungen ufm.

an bie ihnen entfprechenben inneren <guftänbe erinnert merben

(empiriftifcher Stanbpunft); ober man fann annehmen, baß

mir folche (Erfahrungen nicht nötig hoben, fonbern burch einen

eingeborenen inneren BTechanismus unferes geiftigen Cebens

unmittelbar mit bem KnblicF äußerer formen ober Be*

megungen bet BTenfchen unb Cierett unb überhaupt mit jebem

Knblicf Don 5ormen aEerart bie Kuflaffung eines inneren Cebens

Derbinben, meines in biefen formen ober Bemegungen 3um
Kusbrucf fommt (natioiftifchor Stanbpunft). hiermit fönnen fich

noch m eitere entgegengefeßte Kuffaffungen Derbinben; man
fann entmeber annehmen, baß bei bem Knblicf äußerer Ernten

unb Bemegungen in uns bloß bie Borftellung Don einem

inneren Ceben, mctches in ben 5ormen tätig ift, auftaucht ober
baß mir innere Suftänbe, bie mir in aEe fichtbaren 5ormen

hineinlegen, nicht bloß DorfteEen, fonbern auch mirflich innerlich

nacherleben. 2Tian fann enblich auch noch barüber ftreiten,

ob bie Kuffaffung ber fichtbaren formen als innerlich belebt bei

ber (Einfühlung Don uns flar oorgeftellt mirb unb uns

als eine Belebung biefer 5ormen auch 3um Bemußtfein fommt,

ober ob biefe DorfteEungen unmittelbar unb DoEfommen mit

bem äußeren Knblicf Derfchnteljen unb fich mit ihm 311 einer

Einheit affimilicrett. Kur3, es banbelt fich bei ber Kuffaffung
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ber (Einfühlung barum: Die (Einfühlung ift entmeber angeboren

ober burch (Erfahrung ermorben, fie ift entmeber ein 2lffo3iations*

pro3eg (insbefonbere ein €rinnerungspro3eg) ober ein roirfliches

ZTacherleben, fie befteht entmeber in einem flar beraubten Dor*

hanbenfein frei reprobu3ierter Dorftellungen oon beit inneren <§u*

ftänben ber Dinge ober in einem unmittelbaren Derfchme^en

oon Dorfteltungen unb ben fie begteitenben (Gefühlen mit ben

(Einbrücfett. hiermit oerbinben fict) freilich noch manche anbere

fragen: IDie oerhalten fiel] 3. B. bei ber (Einfühlung bie Dor*

ftellungen unb (Befühle? Können mir auch (Befühle, insbefonbere

Stimmungen unmittelbar in bie Dinge, 3. B. bie färben unb

Cöne hineinlegen bei ber äfthetifchen Betrad]tung ober folgen

babei bie (Befühle immer nur unferen Dorftellungen ? Damit

ift aber nur ber £>vo$efc ber (Einfühlung (formal) befchrieben.

HTan fann aber aud} barüber ftreiten, toas ihr 3 n hatt ift.

Diefer fann fich enttoeber befchränfen auf innere <§uftänbe bes

betrachteten 0bjeftes, bas ift 3. B. bann ber 5<*d, a>enn id}

in bas Spiel ber HTeeresmellen ein Spiet innerer Kräfte hinein*

fühle, ober aber ber 3nhalt ber (Einfühlung fann über bas

Betrachtete hinausgehei\ nnb allgemein menfchtid]e ober inbi*

oibuelle Be3iehungen baran anfnüpfen: 3^een oon H7enfchen* >

fchicffalen unb menfchlicher perfönlichfeit oon meinen eigenen

3bealen unb ethifchen ober religiöfen Hoffnungen. cEnblich fennen

mir bie Bebeutung ber (Einfühlung erft oollftänbig, menn mir

fie aud? oon bem 0bjeft aus betrachten, in bas mir uns

hineinfühlen. 2Tiit Hecht betonten bie Homantifer, ba§ biefes

für uns burd? bie «Einfühlung oeränbert mirb: Es mirb not*

menbig, als Eräger ber inneren <§uftänbe erfcheinen, bie mir

in basfelbe hineinfühlen. IDie ift nun biefe Deränberung bes

(Dbjeftes auf3ufaffen? unb melche Eigenfchaften mu§ bas 0bjeft

erfüllen, um ben Einfühlungspro3efj in uns an3uregen?

HTan fann fich leicht über3eugen, ba§ feiner ber bisher

genannten Vertreter ber Einfühlungstheorie alle biefe 5^agen

gelöft hnt unb mir merben fetten, ba§ feiner ber gegenmärtigen

pfychologifchen äfthetifer, fie in befriebigenber IDeife 3U beant*

morten oermag.

Die Unmittelbarfeit bes Einfühtungspro3effes mirb befonbers

betont oon Hobert Difcher (Stuttgart ^873 ). Kud] er hebt ben

inneren «gufammenhang 3mifchen Einfühlung unb fymbolifd]er

Kuffaffung ber Dinge heroor, unb 3mar folt unmittelbar
Utcumann, ÜfUjctif. ^
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mit bem optifchen Uttblicf ber Dinge ein mirfliches 2TI iterlebeit
ber in fie eingefühlten <§uftänbe in uns auftreten, auch ohne
bag mir eine flare Borftellung non ber Haltung unb Bemegung
ber Dinge uns 3um Bemugtfein bringen. IBir rnerben mirflich

3ornig beim Unblicf bes (Bebärbenfpieles eines Schaufpielers,

ber ben <§orn barftellt. Der 3nhaU ber Einfühlung enthält

nad] Bifcher auch Bemegungsempfinbungen unb 0rganempfin*

bungen, aber ihr eigentlich mertuoller Beftanbteil fommt erft

baburd) 3uftanbe, bag mir unfere fittliche perfönlichfeit in bie

Dinge hine inDerlegen unb <*ls legter (ßrunb bafür mirb non

ihm ein pantheiftifcher Drang bes ZHenfd]en jur Bereinigung

mit ber IBelt angegeben. Bifcher ha * ferner bie nerfchiebenen

5ormen ber Einfühlung hernorgehoben; fo fpricht er non Un*

fühlnng, Hachfühlung unb «gufütjlung, um bie nerfchiebenen"

IBeifen 3U be3eid}nen, mie mir unfere 'Cebensgefühle ben formen
ber Dinge beilegen. Die Unmittelbar! eit ber Einfühlung

mirb auch *>on 3 ohannes Boifeit betont. IBie bie meiften

Ufthetifer, fo nimmt auch Bolfelt an, bag bie Einfühlung ein

allgemeiner projeg ift: „Die Einfühlung fommt im Ceben

auf Schritt unb Eritt nor unb es ift für uns unmöglich, einem

2TTenfd]en fehenb ober hörenb gegenüber 3U treten, ohne bag

babei bie Einfühlung fofort 3U reger Betätigung fommt." Ulles

mas mir an bem ZHenfchen mahmehmen, fomohl feine Buhe
als feine Bemegung, mirb für uns fofort 3um Uusbrucf innerer

^uftänbe. Die äfthetifche Einfühlung erhebt fich über biefc

allgemeine unb gemöhnliche baburch, bag fie eine intenfioe
Steigerung jener ift, fie geht lebhafter, ausgiebiger t>on ftatten,

mährenb fie im täglichen Ceben oft unoollfommen bleibt. <gur

Erflärung ber Einfühlung xoeift Bolfelt ausbrücflich bie Zlffo*

3iation ber Borftellungen als ungenügenb ab unb ebenfo gefteht

er ber Erfahrung bes ein3elnen ZITenfchen nur eine gan3 untere

georbnetc Bolle babei 3U, fie fann bei ber Einfühlung mit*

mirfen, braucht cs aber nicht unb macht jebenfalls nicht ben

Einfühlungspro3eg aus. (gegenüber £ipps (b. h- beffen älterer

Unficht), 5cd^ner, Paul Stern unb Külpe macht Boifett gel*

tenb, bag bie Einfühlung auf einem mehr unmittelbaren pro3eg

beruhe als auf einem biogen Uneinattberreihen oon Bor*

ftellungen unb (Befühlen unb beren äugerc Zlnfnüpfung an bas

äfthetifche 0bjeft. Uber fo mid^tig biefer (Bebanfe Bolfelts ift,

fo ift er babei bod} auf ha^cin ZBege ftehen geblieben, beim
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er macht nun einen biogen Untei»fchieb 3mifchen gemiffen fällen
ber Uffo3iation ber Horftellungen. 2>iefe fann entmeber blog

Uneinanberreihen ber Horftellungen fein ober eine innere ur*

fäd]lid]e Herbinbung berfelben, unb ebenfo gibt es Uffo3iation

oon Horftellungen unb (Befühlen unb uon (Sefühlen untereinan*

ber, bie biefen (Efyarafter einer engeren Herbinbung tragen.

Hur biefe legteren fpielen bei ber (Einfühlung eine Holle. Diefe

gan3e Uuffaffung oon Holfelt ift unbefriebigenb, benn \. ift es

unmöglich, bie äfthetifche (Einfühlung als eine bloß grabuelle'

ober intenfiue Steigerung eines Herhaltens anjufehen, bas mir

im täglichen Ceben bei jeber Sinnesmahrnehmung immerfort be*

tätigen, benn es fann nicht 3meifelhaft fein, bag mir im äfthetifchen

(Eeniegen uns in einem gan3 eigenartigen guftanbe ber He*

trachtung ber XHelt befinben, ber fich auch burch qualitative HTerf*

male völlig von unferem gemöhnlichen Herhalten untcrfcheibet.

2. HTit ber biogen Unterfcheibung verfchiebener 5 älle ber Uffo*

3iation von Horftellungen unb (Sefühlen mirb hoch mieber ber

iEinfühlungspro3eg von ben (Erfahrungen bes ein3elnen HTenfchen

abhängig gemacht, benn alle unfere Horftellungs* unb (Se*

fühlsaffojiationen merben burch (Erfahrungen im Ceben bes ein*

Seinen HTenfchen ermorben. Es gibt aber eine Hn3ahl Cat*

fachen, bie barauf fynmeifen, bag ber (Einfühlung ein viel eie*
,

mentarerer projeg 3ugrunbe liegt. XHir fönnen beobachten, bag

Kinber fchon vor Ublauf bes erften Cebensjahres bas HTienen*

unb (Bebärbenfpiel ber perfonen ihrer Umgebung vergehen unb

felbft bei Cieren finben mir fchon fehr halb, bag fie ben Uusbrucf

unb bas HTienenfpiel ber HTenfchen richtig auffaffen. XHir merben

alfo mohl auf eine v er erbte U n l a g e_jurüefgreifen müffen,

bie fich gerabe in beb^Emfühlung unferes 3nnenlebens in bas

HTienen* unb (Bebärbenfpiel anberer HTenfchen betätigt unb bie

mir als eine (Ermerbung ber ganjen tierifchen unb menfehlichen

(Eattung an3ufehen hnfren. €rft bas ift etmas anberes als ein

Hffo3iationspro3eg. (£s mug noch hervorgehoben merben, bag

Holfelt bas Herbienft 3ufommt, auf bie verfcfyebenen Urten
ber (Einfühlungsproseffe fgngemiefen 3U h<*ken bei ben verfcfye*

benen Urten bes äfthetifchen (Einbruchs. So betont er ben mich*

tien (Sebanfen: (Syftent I 282) „Das äfthetifche Einfühlen fann,

auch menn man oon feinen matten unb läffigeren Uugerungen

abficht, nicht auf biefelbe (Stunbformel gebracht mer*
ben. Das giel ift überall bas (Bleiche: Herfchmelsung ber
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finnlichen Unfchauung mit Stimnning, Strebung, Uffeft, Ceiben*

fcf?aft. Die IPege bal]in aber finb Derfcfyebenartig. Das rnenfd)*

liehe Seelenleben bietet für bas ^uftanbefommen biefer Der*
f /4aw» vt/t waaIava^a v% /\ v»C/^»aSama ^Y7X f * ,4a^

a

t i AV* Sam /

/

Vf£tten „fommen in meitent Umfang Dor, nur finb fie für Der*

fdjiebene (Sebiete dou Derfchiebener IDichtigfeit." Bei ber Uuf*

faffung „menfchlicher mie untermenfetlicher Bernegungen, aber

auch ber ruhenben 5^rmen fteht bie motorifche (Bemegungs)*

(Einfühlung an erfter Stelle
7
'; biefe fpielt auch bet HhYthmu5

unb ^onhöhenunterfchieben eine grogc Bolle. Die affoiatiue (auf

Porftellungen beruhenbe) (Einfühlung „bebeutet häufig einen ab*

gefchmächten (Srab ber (Einfühlung", zugleich aber ift mit ihr . . .

eine Bereid}erung bes eingefühlten (Eehaltes gegeben". Die un*

mittelbare (Einfühlung „ift im allgemeinen Don geringerem Um*

J.
fang. Um häufigften fommt fie mohl in ber Dichtung unb . . auf

bem Congebiete uor".

Piel meiter geht in ber (Erflärung ber uerfchiebenen Seiten

ber äfthetifchen (Einfühlung Cljeobor Cipps, in beffen Uus*

führungen mir überhaupt ben fjöhepunft ber bisherigen (Ent*

micflung ber <£infühlungs*üfthetif erbliden müffen. Ceiber hat

Cipps in feinen 3ahlreichen Schriften nicht immer bie gleid^e

Uuffaffung ber (Einfühlung entmicfelt. So mar er früher geneigt,

bie (Einfühlung mehr als Uffo3iationspro3eg auf3ufaffen, neuer*

bittgs h<*t er fid] aber mehr für bie Unficht uon Polfelt erflärt,

bag bie (Einfühlung ein Diel unmittelbarerer Pro3eg fei, aber eine

befriebigenbe (Erflärung für bas IPefen biefes unmittelbaren

pro3effes ift er uns fchulbig geblieben. IPir föntten hier ben ein*

3elnen Sd]attierungen ber Uuffaffung Don Cipps nicht meiter

nachgehen, fonbern mollen nur einige (ßrunbgebanfen feiner (Ein*

fühlungstheorie entmicfeln. <§unächft ift ein ZTTangel in ber

Sfthetif Don Cipps, bag bas äfthetifche (Sefallen nicht blog

auf (Einfühlung 3urücfgeführt mirb, fonbern bag er baneben

eine Un3ahl allgemeiner äfthetifcher ^armalprinsipien aufftellt

(3. B. bie (Einheit in ber UTannigfaltigfeit), bie er „aus

ber Batur ber Seele" geminnt. ^mar ha* £ipps neuerbings er*

flärt, unter ber Batur ber Seele Derftehe er nid]ts anberes als

bie (Sefegmägigfeit bes pfychifchen (Scfchehens, aber baburd)

mirb bie Stellung biefer prinjipien in feiner Ufthetif nicht flarer.
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Denn man nicht, melche Stellung biefe 5ormalprin3ipien

3u bent (Einfällen traben. 3ft uürflich Einfühlung ber (Bruitb altes

'

äftfyetifdjen (Sefallens, fo müffen hoch auch biefe 5ormalgefeße

Einfühlungsgefeße fein. Sie merben aber non Cipps fetbft nicht

als foldje befyanbeit unb fönnen auch gar nicht fo aufgefaßt

merben.

Zlud] Cipps nimmt an, baß bie (Einfühlung ein a 1

1

g e *

meiner proseß ift, ber fich nicht nur beim äfthetifchen (Befallen

betätigt. (Er unterfcheibet beshalb einfache ober praftifche

«Einfühlung unb äfthetifche (Einfühlung. Die erftere

begleitet alle unfere ZDahrnehmungen, mie mir bas befonbers

beutlich fehen bei bem Zlnblicf anberer ZTTenfchen. XDir fönnen

feine ZTTiene ober Bemegujpg eines anberen ZTTenfchen erblicfen,

ohne nicht innere «guftänbe hin3u3ubenfen, als beren Zlusbrucf

fie uns erfcheint. 3n &ent UTaße, als ich babei bie inneren

guftänbe nicht bloß oorftelle, fonbern mirflich innerlich mitertebe,
j

mirb bie (Einfühlung 3ur fympathifchen «Einfühlung. Zluch

biefe hat eine allgemeine Bebeutung. Zluf ihr beruht 3. 3 . alle

fittlichc Sympathie mit anberen ZTTenfchen. Zlber im gemöhn*

liehen Ceben u>irb bie Einfühlung immer nur in u

n

v 0 1

1

*

fontmener ZDeife fympathifch, meil 3ur>iel ftörenbe Umftänbe

fie einfehränfen fönnen. So fönnen 3. 3 . in ben Äußerungen

anberer ZTTenfchen auch unnerftänbliche <§üge oorfommen ober

meine Zlufmerffamfeit fann burch nebenfächliche Umftänbe ab^

gelenft merben, ebenfo burch bie äußere Situation ober burdj

bie Zlnmefenheit anberer ZTTenfchen, ober ich fann mich 3 . 3 .

burd) ben Zlnblicf einer unfehönen ober nermerflichen J^anb^

lung abgeftoßen fühlen ober burch einen 3ornigen ZTTenfchen

bebroht fühlen — lauter ZTTomente, melche bie Einfühlung ftöreu

fönnen. Die ä ft h e t i f ch e Einfühlung ift nun allein eine r e ft
*

lofe unb Dollfommene. ZTur bie Kunft fann eine fold^

bieten, fie 3U bieten ift ihre Aufgabe. Es ift nun ein be=

fonberes Derbienft non Cipps, ge3eigt 3U fyaben, mar um bie

Kunft gerabe bie nollfommene Einfühlung ermöglicht. Dabei

fommt hnuptfächlid? folgenbes in Betracht. ZTehmen mir an,,

mir fehen auf einem (Bemälbe einen 3ornigen ZTTenfchen bargen

ftellt, fo fnüpft ber Einbrucf bes gornes in biefem 5<*lle nid]t

an einen lebenben ZTTenfchen an, fonbern an einen bargen
ft eilten. Diefer bargeftellte sornige ZTTenfch ha t für mich int

äfthetifchen (Benießen aber feinesmegs eine bloße Scheineyiften3r
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bie mich oeranlaffen fönnte, feinen «gorn bloß t>o*3U ft eilen,

fonbern alles, mas bie Kunft barftellt, l]at für uns eine eigene
21 rt t>on IDirf lid}f eit, bie mir innerlich nach^ unb miterleben,

eine „äfthetifche Bealität". Damit fällt ber ftörenbe Einbrucf

ber gemeinen IDirflichfeit b^intoeg : bie ftörenben Bebenumftänbe,

bie Bebrohung burch ben «gornigert unb überhaupt alle praf*

tifcfyen Be3iehungen 311 bem bargeftellten UTenfchen, bie 2ln*

mefenheit anberer perfonen uff. d^ner trifft ber Künftler immer
eine Uusmahl unter ben (Sebärben, mit benen er ben «gorn

barftellt. Er gibt nur bie X}aupt3Üge mieber, bie befonbers

charafteriftifch für Haltung unb ZTiienenfpiel bes Sonnigen finb,

er lägt alles ftörenbe unb nebenfäd]lid]e meg unb erleichtert

baburch bie (Einfühlung. Enblich roirb nicht ein beliebiger <gorn

— ober fagen mir allgemein nicht eine beliebige Ceibenfchaft,

nicht ein beliebiger geiftiger <guftanb bes Bienfchen — im Kunft*

merf bargeftellt; fonbern ein großer menfehlich bebeutungsooller

«gorn, baburch fühle ich mein perfönliches Ceben 3ugleich ge*

fteigert unb erhoben unb ba3u ift mieber nötig, bafj id] felbft

eine Einlage 3U menfchlid] bebeutungsnollen Ceibenfchaften in

mir hoben muft unb bajj meine Stimmung unb Beigung bem,

mas ber Künftler bargeftellt hot, in empfänglicher IDeife ent*

gegenfommt. Es ift alfo in lefcter Cinie meine ibeale unb äfthe*

tifche perfönlichfeit, bie bei ber Einfühlung in bie Dinge hinein

nerlegt mirb unb bie Einfühlung beruht auf einem «gufammen*

ftimmen meiner perfönlichfeit mit bem, mas bas Kunftmerf (ober

bie Hatur) barbietet. Daher ift aud] ber (Srunbinhalt aller

Einfühlungen immer bas „innere Cun", bie „innere ^Iftioität"

unferer eigenen perfönlichfeit. XDo mir biefe beliebigen, frei

fid] ausleben laffen fönnen, mo fie Hemmungen ober Stau*

ungen fiegreid} überminbet, ba entfteht äfthetifche £uft, in

entgegengefefcten dollen Unluft. U)ir fehen h^r, bajj £ipps es

unternimmt, burch bie Batur bes Kunftmerfs unb bes äfthe*

tifchen (Dbjefts aud} bie äußeren Bebingungen bes «guftanbe*

fommens ber Einfühlung an3ugeben unb ebenfo meift er auf

bie inneren Bebingungen hi”/ meld^e ber äfthetifch betrachtenbe

Xllenfch erfüllen mu§, um bie Einfühlung in Uftion treten 311

laffen. Diefe inneren Bebingungen hot £ipps an anberer Stelle

noch befonbers ermeitert burch ben Begriff einer befonberen

äfthetifchen 2lpper3eption, es mürbe jeboch 3U meit führen, menn

mir baranf näher eiitgehen mollten. Die pofitme Bebeutung
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ber Einfühlungsäfthetif r>on Cipps liegt aber fyauptfäcfytd} barin,

baß er bie (Einfühlungen, bie beim äfthetifchen (Senießen eine

Holle fpielen, in alle ihre uerfchiebenen Zweige unb Wirten t>er=*

folgt hat, ^>cit^exr ift in feiner äftfyetif ber (5egenwart bie Be*

beutung unb bie Tragweite bes Einfühlungsprin3ips in bem
HTaße bargeftellt worben rr»ie bei Cipps. Hidft nur, baß Cipps

bie oerfchiebenen Krten unb Stufen ber «Einfühlung felbft im

allgemeinen fchärfer unterfchieben unb genauer anatyfiert unb

auf ihre allgemeine pfychifche (Srunblage 3urücfgeführt h<*h er

oerfudtf vielmehr aud] t>om Stanbpunft ber «Einfühlungsäfthetif

aus bie (Erunblagen ber gefamten 2ifthetif unb bie fpejielle

äfthetif ber ein3elne (Sebiete bes (Sefallens 311 erflären. „Der

HTenfd) unb bie Haturbinge" werben ebenfo als (Segenftanb

äfthetifcher Einfühlung behanbelt u>ie bie räumlid]en unb 3eit=

liehen Einbrücfe, 5<*rbe, Con unb XPort. Kuch bie „HTobifi*

fationen bes Schönen", bas Erhabene unb feine Krten, bas

Cragifche, bas Komifche, bas faßliche ha* £ipps 3um £eil in

befonberen Schriften, u>ie „Komi! unb bjumor", „„Der Streit

über bie Cragöbie" oom Einfühlungsftanbpunft aus erflärt.

Hei ber Haumäfthetif hal Cipps eine „äfthetifche HTechanif" ge*

fchaffen, in ber er 3eigt, baß unb in welchem Sinne wir Cinieu

als Cräger r>on Bewegungsfräften auf faffen, unb fie „mecha*

nifch interpretieren". Kuch wenn wir in allen Cinien ein Spiel

mechanifcher Kräfte feigen, ift bies, nach £ipps, nicht als eine

Kuffaffung biefer Kräfte burd] „ben überlegenben unb rechnen*

betx Derftanb" auf3ufaffen, fonbern bie äfthetifche Befriebigung,

bie wir 3. B. bei bem Knblicf einer regelmäßig uerlaufenben

XDellenlinie fühlen, ftammt „aus ber unmittelbaren Betrachtung,

ohne jebes Had]benfen über bas Stattfinben ber mechanifchen

(Sefeßmäßigfeit" (ber bie IDellenlinie belebenben Kräfte), „ohne
jebes nerftanbesmäßige XDiffen bat>on"

(2ifth- I, 230 ff.). Durch
bie äfthetifch-med]anifche Kuffaffung erflärt Cipps aud} 3ahl^

reiche optifche Cäufchungen, bie beim Knblicf linearer

5iguren ober architeftonifcher 5ormen entftehen. Ein Quabrat

3. B. finb wir geneigt, -als „fich aufrichtenb" 3U fehen, bie auf*

richtenbe ftreefenbe Cenben3 ber fenfrechten Seiten ift baher für

uns ftärfer als bie 3ufammenfaffenbe Cenbett3 ber wagerechten

Cinien, unb wir verfallen ber optifchen Cäufcßung, baß ein

Quabrat uns höher erfcheint als es breit ift. 3n öer ,,<3eit=

äfthetif", wie wir fie im Knfd]luß au bie Haumäfthetif nennen



5G Die üftljetif ber (Begemuart.

fönnen, fuefy Cipps bie äfthetifche IHirfung bes Hhythmus, feiner

5ormelemente unb ihrer Kombinationen mit Einfühlungen 3U

erflären. hierbei mirb aber 3ugleich befonbers beutlich, baß

Cipps 3ur Erflärung ber r^yt^mifc^en XDirfungen ben rein pfycho*

logifchen Stanbpunft uerlaffen unb fich auf bas (Sebiet einer

objeftioen gerglteberung ber rhythmifchen formen felbft begeben

muß. So finb 3. 23 . bie beiben rhythmifchen //prin3ipien
//

/ bie

Cipps annimmt, „bas prin3ip ber IHieberfehr bes (Bleichen",

unb „bas prin3ip ber immanenten Differen3ierung" meber mittels

pfychologifcher Überlegungen 3U finben noch finb fie in ber

Hatur bes äfthetifchen Subjeftes begrünbet. Sie ftammen oiel*

mehr — mie alle rhythmifchen prinjipien— lebten Enbes aus ben

phyfiologifchen unb mechanifchen (Beferen ber bferftellung

rhythmifcher Einbrücfe. IPie nun bie IDohlgefälligfeit t>on darben,

5arben!ombinationen, Konfonan3 (unb bie Hiißfälligfeit ber XHffo^

nan3), bie 5unbamente ber HTufifäfthetif, ber Üfthetif ber Sprache

unb Hebe mit ben prin3ipien ber Einfühlung erflärt merben,

bas fönnen mir h^r nicht mehr im einseinen verfolgen, unb

mie Cipps bie „HTobififationen" bes Schönen erflärt, bas fei

nur an einigen Beifpielen flar gemacht. 23efonbers be3eich*

nenb für bie äfthetifche Kuffaffung uon Cipps ift 3unächft bie

2lrt, mie er bas Schöne unb bas Erhobene unterfcheibet.

Hei allem äfthetifchen (Befallen hanbelt es fich, mie mir fahen,

3uleßt um ein Einfühlen uttferes 3^? unb feiner inneren Kftioität

in bie objeftiu gegebenen Einbrücfe. Hun betont Cipps, baß

es einen „oberften (Segenfaß im 3uhalte bes Schönen" gibt.

„3ch finbe in bem Schönen ein IHolIen unb Cun ober ein

Hermögen basu, eine „Kraft", ober ich finbe ein ungehemmtes

Sich ausleben ober Sichbef riebigen." „Das Sichaus*

leben fteht bem XHollen unb Cun gegenüber als bas (Be

*

lingen, Erreichen, (ßeminnen; es befagt, baß mir etmas 3uteil

mirb, baß ich etmas hübe, befiße, genieße." „XKefer (Begen*

faß" „gelangt nun . . . 3U entfeheibenber Bebeutung", mo es fich

um bas Schöne unb Erhabene hanbelt, burch ihu ift bas Erhabene

„3U bem Hichterhabenen aber hoch . . • einbrucfsuoll Schönen

in beutlichen (Segenfaß geftellt". „Das (ßebiet bes Erhabenen
ift bas (Bcbiet ber bafeienben unb mirfenben Kraft; bas <Se*

biet bes nicht erhabenen Schönen, etma bes Unmutigen, Hei*

3enben, (Sefälligen, uielleidü Ent3Ücfenben ift bas (Bebiet bes

hemmungslofen (Belingens unb (Senießens." „Der (Segenfaß
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mirb beutlicher unb erfd]eint gefteigert, wenn mir bebenfen, baß

bie Kraft bes £uns unb bas (Befühl ber Kraft mächft mit

* ber Hemmung, bie ihrer Dermirflichung entgegen tritt."

Das (ßebiet bes (Erhabenen ift bafjer por allem bas bes Kampfes

„auch bes pergeblichen Kampfes", bas bes Schönen bagegen:

bes ruhigen fich auslebenben (Benießens." Das charafteriftifdje

an biefer (Erklärung bes (Erhabenen liegt in ber rein pfYdjo*
lo gifdjen Beftimmung biefes (Einbruds. Cipps perfuchi burch

bie Krt, mie unfer Perfönlichfeitsgefühl fid\ im Schönen miber*

ftanbslos befriebigt, fich im (Erhabenen gegen einen XDiberftanb

burd] Kampf unb Steigerung ber inneren Kraft emporarbeitet,

beit (ßegenfaß biefer „Krten bes Schönen" 311 erflären. §u*

gleid] fielet man fyer mieber bas unbefriebigenbe ber rein pfYcho*

logifdjen Betrachtungsmeife. Klan feb^nt fich förmlich bei allen

biefen fchötten IDorten pon Sid]ausleben, Hemmung, Kraft, Kräfte

fteigerung uftp. nach irgenbeiner objeftipen Beftimmung beffen,

mas mir in ber Kunft unb in ber Batur als ergaben be*

3eid]nett. Solche objeftipe Beftimmungen gibt Cipps einige tpenige

bei ber Befprechung ber Krten bes (Erhabenen, unb mo er

fie einführt, mie in ben Begriffen bes „Still*<Erhabenen", ber

,,(Sren3enlofigfeit" unb „5ormlofigfeit" bes (Erhabenen, ba

rperben fie einfad] aufge3ählt unb man fielet nicht, marum gerabe

biefe objeftipen präbifate unb jene fubjeftip pfYchologifchen Be*

ftimmungen 311m (Erhabenen 3ufammengel]ören. XDarum
geftattet 3. B. bas „StilI*<Erhabene" einer einförmigen £anb*

fd]aft, rpie ber ^aibe ober eines großen IDalbfees fein freies

Sichausleben unferer perfönlicfffeit? Sobann muß man gegen

alle biefe (Erflärungen einmenben, baß fie, porn pfYchologi*
fd]en Stanbpunft aus betrachtet, nicht genug auf bas (£le*

mentare gehen, fonbern ben pfYchifchen Mechanismus bes (Be*

fallens am Erhabenen mit lauter fompli3ierten Begriffen erflären.

Das eine ift aber nur eine 5olge bes anbern. Bur menn mir

ausgehen pon ben objeftipen Merfmalen bes (Erhabenen, ge*

langen mir auch 3ur <§erglieberung feiner elementaren Kompo*
nenten. Das (Befallen am Cragifchen erflärt Cipps bamit, baß

bas Ceiben (eines Menfchen) „allgemeiner gefagt, ber (Eingriff

in ben Beftanb eines IDertPollen" „bas (Befühl feines XDertes

erhöht". „Zugleich atbt er biefem (Befühl einen eigentümlichen

Ctjarafter, einen ernften Beigefchmacf." Darin äußert fich bas

pon Cipps fogenannte „(Befeß ber pfYchifchen Stauung": „ift
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eilt pfYcfyfcfyes (ßefdrehen, ein Dorftellungs3ufammenhang etma,

in feinem natürlichen Ablauf gehemmt . . . . fo ftaut fich bie

pfYcfyfche Belegung, b. h- fie bleibt ftefyen unb es fteigert

fich an eben ber Stelle, too bie Hemmung, Störung, Untere

brecfyung ftattfinbet, ihre bföhe." Der XDert ber perfönlichfeit

eines leibenben UTenfchen mirb alfo eben burch bas Ceiben für

uns erhöht. Unb bas beruht, nach Cipps, mieber barauf, baß

mir ben XDert anberer UTenfchen burch 2TT itfüt^len (SYtnpathie),

b. b. burch fjineinverlegen unferes eignen IDertes in ben anbern,

unmittelbar 3U erfaffen vermögen. Der IDert, ben bie frembe

perfönlichfeit für uns fyat, ift alfo unfer eigener in fie tjinein*

verlegter XDert („objeftiviertcs Selbftmertgefühl")- „Dies ob*

jeftivierte Selbftmertgefühl alfo ift es, bas burd\ ben Knblicf

bes fremben Ceibens gefteigert mirb. 3^h füllte in erhöhtem

UTaße mich unb meinen UTenfchenmert in einem anberen. 3d)

erlebe ober fühle in l^ö^erem UTaße, mas es l|ei§t, ein

UTenfch 311 fein." „Unb ba3u ift bas Ceiben bas UTittel." So
erflärt es fich, baß für uns bas (bargeftellte) Ceiben eines

UTenfchen (ßegenftanb bes (Sefallens merben fann.

Das Komifche erflärt Cipps bamit, baß etmas Kleines,

Unbebeutenbes, ben Unfpruch barauf ergebt, etmas (Sroßes

unb Bebeutungsvolles 311 fein (3. B. ein IDiß burch bie nächft*

liegenbe Bebeutung ber XDorte, in bie er eingefleibet ift, ben

Unfchein l^at, ein bebeutungsvoller Uusfpruch 3U fein), bann aber

bei genauerer Betrachtung plößlid] als etmas nichtiges, relativ

Bebeutungslofes erfannt mirb. Sufammenfaffenb fagt Cipps

baher, „bas Komifche ift bas überrafchenb Kleine". Bebenflid]

ift an biefer Formel, baß fie fich auch utnfehten läßt. UTan

fann fich leicht burch Beifpiele über3eugen, baß ber gute IDifo

oft gerabe bei ber naheliegenben IDortbebeutung relativ bebeu*

tungslos erfcheint, aber bei vertiefter Betrachtung geht uns

fein tieferer „bebeutungsvoller" Sinn auf. Dies meift barauf

hin, baß aud? biefe Formel nicht genug auf bie elementare

(Srunblage ber fomifchen Cuft 3urücfgeht. Das Cuftgefühl an bent

Komifd^en erflärt Cipps bamit, baß infolge ber Erwartung
eines Bebeutungsvollen ein befonberer Uuftvanb an pfYchifcher

Kraft entfteht; inbem mir nun bie relative Bebeutungslofigfeit

bes Komifd^en nachträglich erfaffen, ift gemiffermaßen ein pfYd}i*

fcher Kraftiiberfd^uß 311 feiner Kuffaffung vorhunben, es mirb

fpielenb leidet bemältigt, unb es entfteht bas „(Sefiihl einer
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leidsten Cuft". Überall fe^en tx>ir auch l^ier mieber bas Arbeiten

mit pfydiologifdjeit Begriffen, bie nicht einmanbsfrei finb, meil fie

mehr mit IPorten fonftruiert als mit tatfächlichem Bad^meis

begrünbet merben. Was ift 3. B. eine „leidste Cuft"? IDas

mißt es, menn Cipps t^ier, mie fo oft, bie IDorte häuft, um
von ber Cuft bes Komifchen 311 fagen, fie ift „leicht, inhaltsarm,

bünn, leer", alles bas finb präbifate, bie, angemanbt, auf eine

eigenartige Ent ft ehung biefer Cuft Sinn hu^n, aber als

Qualitäten biefer Cuft gebadet, allen realen Sinn uerlieren. Es
finb bilblid]e Bebensarten, aber feine rx>iffenfd]aftlid]en Beftim*

mungen biefer Cuft.

«gur Beurteilung bes Stanbpunftes r>on Cipps ha^en u>ir

fdjon bei ber 2>arftellung feiner Knficht felbft einiges bemerft;

es fei noch h^ugefügt, baß mir un3meifeihaft bei Cipps bie

bebeutenbfte ^örberung unb Dertiefung bes Einfühlungsbegriffs

oor uns hu^u, über man fann [ich Bebenfens nicht er*

mehren, baß ber 3nhaÜ *>ot Einfühlung t>on C. 3um Ceil burch

außeräftijetifche BTomente beftimmt mirb. 3d} rechne menig*

ftens 311 ben äfthetifchen Einfühlungen nur biejenigen, melche

nicht über bie inneren <§uftänbe &es betrad^teten ©bjeftes hin*

ausgehen, bann ift aber ber <5ebanfe an unfere eigene ibeale

perfönlichfeit fein rein äfthetifcher mehr. 5erner fann man
besmeifeln, ob alles äfthetifche (Gefallen auf Einfühlung be*

ruht. 2X>ie fann man 3. B. mittels ber Einfühlung unfer (8e*

fallen an beftimmten mathematifchen Proportionen erflären ober

an bie Einheit in ber BTannigfaltigfeit ober an 5urbenfombi*
nationen, an Konfonan3 (unb bas BTißfallen an X>iffonan3)?

Es ift 3mar ficher, baß bie XDohlgefälligfeit einer ei feinen
5arbe auch burch Einfühlung beftimmt mirb. So fühlen 3. B.

bie meiften BTenfchen, menn fie eine Canbfchaft burd} ein rotes

(01as erblicfen, eine lebhafte erregenbe Stimmung, bagegen beim

Blicfen bmxh ein blaues ober violettes (Sias eine ruhige ober

gar beprimierte Stimmung in bie Canbfd]aft ein, aber mie fommt
es, baß eine Kombination oon Bot unb (Srün ben meiften

BTenfchen mohlgefällig ift, eine Kombination non Blau unb
(Srün bagegen mißfällt?

Solche Überlegungen machen es mahrfcheinlid], baß bie Ein*

fühlung 3mar bei äfthetifchen Einbriicfen häufig mitmirft, baß

fie aber vielleicht nur ein Beftanbteil bes äfthetifchen Ein*

bruefs ift unb nicht ben gan3en äfthetifchen Einbrucf ausmacht.
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£ipps hat benn aud] bei ber (Erflärung mancher äfthetifd]er

(Sefüljle ben Stanbpunft ber empirifd]en pfYd]ologie pöllig per*

(affen unb 3U einer UletaphYftf bes unbewußten Seelenlebens

gegriffen, bie nid]ts mel]t mit bem empiriftifd]en Bachweis ber

Catfad]en bes Seelenlebens 3U tun hat. So „erflärt" er bie

Cuft an „einfachen" (Empfinbungen aus einem „unbewußten"

(Erfaffen ber „(Einheit in ber ZTIannigfaltigfeit", bie aud] bei

einer einfachen 5arbe 3. B. wirffam werben foll! IDas eine

„(Einheit in ber ZTtannigfaltigfeit" bei bem „(Einfachen" bes Be*

wußtfeins fein foll, u>ie es fommt, baß unfer Bewußtfein

pon ihr etwas weiß unb bod] nicht weiß, baß fie 3war für

bas Bewußtfein einfad] unb a
l
f

0

aud] natürlich für ben

äftl]etifd]en (Einbrucf einfad] fein muß, unb troßbem als

«Einheit in ber DTannigfaltigfeit „gefällt", bas mag oielleid]t

Cefern flar fein, bie mel]r mit bem „Unbewußten" pertraut finb

als id]. X>as finb metapl]Yfifd]e(5eban!engänge, bie mitempirifd]er

5orfd]ung nid]ts 3U tun l]aben. Sie perraten bie Sd]tpäd]e

bes gan3en Stanbpunftes.

(Segen bie (Einfühlung in bem Sinne pon Cipps hat baupt*

fäd]lid] Stellung genommen Stephan IDitafef. X>ie (Ein*

wänbe, welche er geltenb macht, finb 3um Ceil burd] bie pfYcho*

logifchc (Srunblage feiner eigenen &fthetif (b. h- im wefentlichen

ber pfYchologie pon Brentano) bebingt. Bad] iDitafef ift bei

ber (Einfühlung fein wirflid]es 5 ühl^n porhanben, ober

wie er in feiner Uusbrucfsweife fagt, bie (Einfühlung befteht

nicht in ,,(£rnft*(Sefühlen", fonbern fie „ift im wefentlichen ein

Dorftellen pon (Sefühlen". 2lud] Konr ab Cange ift ber

5lnfid]t, baß wir es beim äfthetifchen (Senießen mit „porgefteltten

(Sefühlen" 3U tun haben. Ullein porge ft eilte (Sefühle gibt

es nicht; ein porgeftelltes (Sefühl müßte ein (Sefühl fein, bas

Dorftellungsinhalt wirb, bas ift ebenfo piel wie ein (Eifen, bas

3U f]ol3 wirb. IDenn wir uns an ein (Sefühl erinnern, fo fönnen

wir es nicht porftellen, fonbern was wir babei porftellen finb

immer nur (Erinnerungen an begleitenbe Bebenumftänbe, unb

bas (Sefühl muß felbft in uns wieber aufleben, um als ein

reprobu3iertes (Sefühl porhanben 3U fein.

IDitafef hat ferner gegen bie (Einfühlung behauptet, baß

bie (Einfühlung ein allgemeiner, fein fpejififd] äfthetifcher

pro3eß fei unb baß 2. nid]t alles äfthetifche (Sefallen auf

(Einfühlung beruht- Allein bie erfte Behauptung wirb ja pon
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ben meiften äfthetiFern 3ugeftanben, beshalb fud^t man eben bie

äfthetifd^e (Einfühlung burch befonbere BTerFmale 3U fennjetdinett

nnb ben Bomeis für bie 3meite Behauptung ha * IBitafef nicht

erbracht. (
*'•

Beuerbings hot IDunbt eine pfychobgijche (ErFlärung ber

(Einfühlung gegeben. Hach feiner, im 3meiten Banbe ber „DölFer*

pfychologie" entmicFelten Cehre t>on ber phantafie, Fommt bie

(Einfühlung mefentlid} burd] (Sefühlsuerfchmel 3 ung 3U*

ftanbe, mährenb bie uorftellenbe CätigFeit (bie Phantafie) babei

eine geringere Bolle fpielt. Das (Befühl ift es, „bas , . erft jene

DerfenFung bes eigenen Seins in ben objeFtioen (Einbrucf t>er*

mittelt, bie auf (Brunb ber biogen BeprobuFtions* unb Kffimi*

lationsoorgänge allein nicht benfbar märe'' (S. 50, 6\ u. öfter).

2ltlein biefe 2luffaffung pagt nur auf foldhe 5älle, in benen

mir mehr Stimmungen unb (Befühle in bie (Einbrücfe hinein*

neriegen als beftimmte Dorftellungen, fo 3 . B. bei ber (Ein*

fühlung einer ruhigen Stimmung in eine harmonifche Kombination

bunFler, gefättigter 5<*rben, ober in einen 2lFForb. €s ift aber

Feine 5rage, bag bie perfonifi 3ierenbe unb belebenbe 2luffaffung

ber Dinge in erfter Cinie burch unfere Do rfte Hungen 3U*

ftanbe Fommt, bie mit bem äugerlich (Begebenen oerfchme^en.

(Befühle, bie mit «EinbrücFen unb ben non ihnen aus erregten

(Befühlen nerfchme^en, Fönnen gar nichts anberes bemirFen, als

bag bie (EinbrücFe einen eigenartigen (Befühlston beFommen,

aber fie Fönnen niemals ben (BebanFen an bas eigene Sein in

bie Dinge hineintragen. Das mug nielmehr non ben Dorftellungen

ausgehen unb bag bie (Befühle biefen pro 3eg erft „vermitteln"

follen, miberfpricht ben (Erfahrungen, bie mir bei allen IDahr*

nehmungen machen. (Enblid] fcheint IDunbt h^r nicht genug

3mifchen ber Kontemplation unb ber (Einfühlung 3U

fcheiben. Beibe «guftänbe Fönnen 3mar 3ufammen beftehen, fie

finb aber als folche nerfd]iebeu. Das Dergeffen bes eigenen

3ch ober bie DerfenFung in bas ©bjeFt ift bas BTerFmal ber

Kontemplation, charaFteriftifch für bie (Einfühlung ift

bagegen bas bjineinlegen eines beftimmten Dorftellungsinhaltes

unb einer Stimmung in bie Dinge, bas braucht aber nicht von
jener „DerfenFung" begleitet 3U fein! IDir Fönnen uns 3 . B.

bei äfthetifcher Selbftbeobachtung mit voller Klarheit über bie

(Einfühlungsvorftellungen Bechenfcbaft geben, ohne bag babei

bie (Einfühlung aud] nur einen BToment aufhört. 3n folchen
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5älleit finb xx>ir aber nicht in bic Dinge uerfenft, fonbern fteüen

unfer cinfühlenbes 3d] ihnen abfichtlid} gegenüber.

Heben ber (£infühlungs4ifthetif firtb noch mehrere anbere Der*

fucfyc in ber (Segenmart aufgetreten, um bas äftfyetifcfye (Sefaücn

unb (Senießen pfychologifch 3U erflären. IDir ermähnen t>on

biefen noch brei : Die Cfyeorie ber ä ft h e t i f d\ e n K o n t e m p l a*

tion, bie fogenannte 3^ u fionst^eorie unb bie Ojeorie ber

„inneren Xlad\a hmung". Die Be3eid]nung ber äfthetifd^en

Knfchauung als Kontemplation ift nicht neu. Schon Kant nennt

bas äftfyetifcfye (Senießen ein reines Knfcfyauen unb gebraucht

bafür ben Kusbrucf Kontemplation. Uber bie (Sigenfcfyaften biefes

<§uftanbes beftimmt er mehr burd\ negatioe als burch pofitiue

UTerfmale: XDir benfen bet ber äft^etifeben Knfchauung nid)t

an bie IDirflichfeit bes betrachteten (Dbjefts unb mir fteüen

feine Bejahungen jmifchen ihm unb unferem Begehren (unferent

praftifchen unb fittlichen IDollen) her, unb 3uglcich ift bas äfthe*

tifchc Urteil nur „fontemplatio", b. h* „ein Urteil, melches

inbifferent in Knfehung bes Dafeins eines (Segenftanbes nur

feine Befchaffenheit mit (Sefübl ber £uft unb Unluft 3ufammen*

hält." <£s ift ferner fein „<£rfcnntnisurteil" unb „nicht auf Be*

griffe gegriinbet unb auf folche abgejmeeft". Dies mar es, mas
Kant 3ugleich mit bem nicht fehr gut gcmählten Kusbrucf „in*

tereffelofes XDohlgefaüen" be3cichnete. Den Begriff ber Kon-
templation nahm Schopenhauer mieber auf unb fuchte ihu

mehr burch pofitine 2Herfmale 3U beftimmen. Buch nach Sd].

ift nämlich bas äfthetifche XDohl^cfallen „5reube an einem (Segen*

ftanbe" „ohne irgenb eine Bejahung beffelben 3U unferm IDolien"

(parerga Kap. 19 )- X>iefe 5reube erlangen mir, menn mir uns

rein betrachtenb (fontemplatm) oerhalten, unb unfer raftlofer

IDiüe uorübergehenb 3um Schmeigen, 3ur Buhe fotnmt. Der
IDille ift bie Quelle aller unfrer Betrübniffe unb Ceiben, inbent

alfo bei ber äfthetifchen Kuffaffung ber Dinge „ber IDille gatts

aus bem Bcmußtfein tritt" geraten mir in einen ^uftanb ber

Selbftuergeffenheit, unb bamit ber Befriebigung unb bes (Slücfes.

((SlücF ift nämlich nach Schopenhauer ein „negatioer" «guftanb:

aufgehobener Schmer3, mährenb Schmers unb Unluft allein etmas

pofitiues finb). hierin äußert fich jugleich Schopenhauers peffi*

miftifchc Kuffaffung bes £ebens: (Senuß haben mir nur uorüber*

gehenb einmal bann, menn mir bie ganje U)elt unfrer Bcftrc*

bungen uergeffen, bic nur eine Quelle bes Ceibens ift, unb
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felbft biefe Cuft ift nur etwas Begatiues: oerneintes XDollen.

©bgleich nun bie äfthetifche Cuft, wie alle Cuft für Schopenhauer

' nur etwas Begatiues ift, fo fennjeichnet er hoch ben guftanb

äfthetifcher Kontemplation als <San3es burch pofitioe XHerfmale:

wir werben babei gewiffennaßen ein „rein erfennenbes" Sub*

jeft, („bas willensreine Subjeft bes «Erfennens"), infolgebeffen

finb wir bann imftanbe in allen Dingen „bie wefentlichen unb ur*

fprünglichen (Seftalten ber belebten unb unbelebten Batur" 3U

erfaffen (was Schopenhauer bas intenfioe Erfaffen ber pla*

tonifchen 3keen nannte). Danach ha * ker ^uftartb äfthetifcher Be*

trachtung ber Dinge nach Schopenhauer folgenbe KTerfmale: \.

er ift ein «guftanb r einen (b. h- willenlofen) Erfennens; 2.

wir faffen in ihm bas Ding nicht als Ein3elbing auf, fonbern

als einen ibealen Bepräfentanten feiner gan3en (Sattung (als

platonifche 3^ee); 3. tiefes Erfernten ift feiner Krt nad^ ein

„Knfchauen", ein anfchaulid^es, nicht ein begrifflich reflettierenbcs

Kuffaffen; es bewirft eine eigentümliche Cuft „bie Seligfcit

bes willenlofen Knfchauens"
;

5. wir wiffen uns infolge bes

erftert XTTerfmals uöllig mit bem (Dbjeft eins, wir objeftioieren

uns, uerfenfen uns in bie Dinge, unfere perfönlichfeit ift nur nod}

„ein treuer Spiegel ber ©bjefte", bie gan3 als folche auf uns

wirfen. Die Kunft erleichtert uns biefe Betrachtungsweife, weil

ber Künftler bie ibeale „mufterhafte", gattungsmäßige Kuffaffung
ber bargeftellten Dinge „ausgefonbert hol aus ber XDirflichfeit

mit Kuslaffung aller ftörenben ^ufälligfeiten". (Schopenhauer

XDelt als IDille unb Dorftellung I. § 30 ff.)

3n ber (Segenwart oerwenbeten ben Begriff ber Kontemplation

3ur Kenn3eichnung bes äfthetifchen (Senießens hauptfächlid] 0s*
walb Külpe unb 5rau Dr. Eb. Canbmann*Kalifcher. Külpe fucht

mehr inhaltlich unb materiell 3U beftimmen, was wir uns unter

„Kontemplationswerten" 3U benfen haben, drau Canbmann fuchte

mehr bie 5orm (ben Kblauf) ber pfychifchen pro3effe, insbe*

fonbere ber t)orfteIlungspro3effe 3U 3ergliebern, bie ben Kon*
templations3uftanb ausmachen.

Külpe betont hierbei befonbers ben (Sebanfen, baß bie äfthe*

tifchen (Befühle nur an ben gegebenen Dorfteilungsinhalt als

folchen ,,nad] feiner bloßen Befchaffenheit" anfnüpfen, woburch

fie fid} namentlich non finnlichen (Befühlen unterfcheiben
;
benn

biefe werben bitrd) ben Sinnesinhalt 3. B. burch färben unb
Cöne oerurfacht, äßhetifche (Sefühle bagegen burch bie Krt unb
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We ife, mie mir darben unb £öne auffaffen. So ftört mtd] 3 . 23.

falfcher (Befang in einem Ködert nur, menn id) ihn auch als

falfd) auffaffe, ober grelle 5<*rben, menn fie mir auch als grell

3um 23emugtfein Fommen. IPir mollen biefer Kuffaffung Külpes

nicht naiver nachgehn. ZTIan mirb fogleid) bie 5rage aufmerfen

tnüffen, ob nicht biefes ZTTerfmal äfthetifcher (Befühle, bag fie in

einer beftimmten Krt ber Kuffaffung bes Sinnesinhaltes ab*

Rängen, in etroas gemaltfamer XPeife mit bem Kontemplations*

begriff in ^ufammenhang gebracht mirb?

Die Unterfuchungen oon 5rau Dr. Canbmann 3eigen ins*

befonbere, u>ie fich bie (fntftefyung bes Kontemplations3uftanbes

aus ber Hatur bes KunftmerFs erFläreit lägt. (Serabe roeil bas

KunftmerF nur eine Kusmahl t>on Cl)arafter3Ügen ber IDirF*

lichFeit barbietet, burd) melche ber Künftler, einen im Dergleid) 3U

bem, was er objeFtio barftellt, augerorbentlid) reichen 3nhalt

in uns ermeefen mill, mug unfere KufmerFfamFeit fich ooll*

ftänbig burd) bas gebunben füllen, mas in bem äftfyetifcfyen

0bjeFt gegeben ift. Datier lägt fich pfyd)ologifd) betrachtet,

ber formale pro3eg ber äfttjetifchen Kontemplation nach 5rau

Dr. Canbmann baburd) beftimtnen, bag ein XTTinimum oon fub*

jeFtio gegebenen Hei3en ein XTiajrimum reprobu 3ierter Dorftel*

lungen heroorbringt, burd) bie mir bas (Begebene interpretieren,

mobei 3ugleich biefer Dorftellungsgehalt mehr im fjintergrunbe

bes 23emugtfeins ftehen bleibt, gemiffermagen „inbireFt ge*

fehen mirb". Diefe beiben (ErFlärungen bes Kontemplations*

3uftanbes leiben an einer gemiffen UnoollftänbigFeit. 3ns*

befonbere ift bie (Entftehung ber äfthetifchen (Befühl« burcf)

5rau Canbmann nicht genug erläutert morben.

Der €infühlungs*^fthetiF fteht unter beit gegenmärtigen

jifthetiFern nahe Karl (Br00s ((Einleitung in bie äfthetiF (Biegen 1892),

obgleich er ben Kern bes äfthetifchen (Befallens burch einen

anbereit begriff 311 beftimmen fudjt. Hach (Broos ift nämlich

bas äfthetifche (Seniegen eine innere Hachahmung! So oft

mir ein XTTufiFftücf, ein (Bebicht ober eine fchöne (Beftalt äfthetifd)

geniegen, „finbet babei jebesmal ein innerliches HachFonftru*

ieren bes äugerlich (Begebenen ftatt". IDenn ich 3 - 33* Öen 3meiten

KTonolog dauft’s anhöre, „fo ift es als ob bie XDorte bes

Dichters nicht äugerlich an unfer 0£jr anfehlügen, fonbern als

ob fie aus unferer eigenen Hruft ertönten", „biefer ungemöhn*

lid)e «guftanb, burd) ben unfer gart3es 34 in bie (Entmicflung



Die pfycfyologte bes äfthetifcfyen (Gefallens. 65

bes Dorgangs hineinge3ogen tvirb, beruht barauf, baß tvir bie

feelifchen «guftänbe 5auft
T
s, bie uns burch feine IDorte vermittelt

werben, innerlich nachahmen". hierauf foll bann weiter „bie

(Einbilbung bes äftljetifchen Scheines" berufen. (Es ift näm*

lief? nach (Sroos eine (Eigentümlichkeit ber äfthetifchen Dorftellung

ber Dinge, baß fie „innerer Schein" finb, b. h-> a>ean ich einen

UTann, ber vor mir fteht, äfthetifch betrachte, fo fyabe ich nicht

bloß reine Sinnesempfinbungen von ihm, auch nicht einen ver*

ftanbesmäßigen Begriff, fonbern ein mittleres, eine bloße Bach^

bilbung bes äußeren (Dbjeftes burd] bie phantafie, alfo (!)

ein „Scheinbilb" bes UTannes. Diefes Scheinbilb ift nicht fo 3U

benken, baß es uns eine IPirklid]keit vortäufchen rvill, es ift

3war etwas nicht Beates, aber es ha* koch eine eigentümliche

Bealität, es ift eben „äfthetifcher Schein". (Sroos beruft fich

auf Ebuarb v. bjartmann unb Schiller, weld^e hierbei ben Kus*

bruef Schein verwenbeten, allein bamit, baß 3U feiten Schillers

ober bei einem mobernen BTetaphyfiker Begriffe tvie „Schein"

unb „innere Bachahntung" als relativ brauchbar befunben rverben

konnten, finb fie noch nicht für unfere pfychologifche Kuffaffung

gerechtfertigt. Km rvenigften aber können tvir bie Derwenbung
bes Begriffs ber inneren Bachahmung burch (Sroos billigen,

womit er ben alten 3rrtum unb Karbinalfehler in ber Kuf*

faffung bes äfthetifchen (Sefallens unb ber künftlerifchen Cätig*

keit erneuert, ben ptato unb Kriftoteles aufgebracht hnben,

weil ihnen ber Begriff ber fchöpferifchen Phantafie bes Blenfchen

fehlte. Croßbem gefteht (Sroos bem Künftler ein freies Um*
geftalten ber Dinge unb ein 3bealifieren ber IDirklichkeit 3U,

ohne 3U fehen, baß bamit ber Begriff ber Bachahmung um*
geftoßen tvirb. 0bgleich (Sroos in einem fpäteren IDerk (Der

äfthetifche (Senuß. (Sießen V)02.) feine Knficht erweitert unb

in manchen punkten veränbert hat, namentlich baburch, baß

bas äfthetifche (Senießen mit bem Dergnügen am Spiel in

^ufammenhang gebracht tvirb, ift hoch ber Stanbpunkt ber

inneren Bachahmung in ber ^auptfache beibehalten tvorben.

(Knch bie Kuffaffmtg, baß bas äfthetifche (Senießen unb bas

künftlerifche Schaffen bem Spiel vertvanbt feien, ift keineswegs

neu, fonbern feit plato immer tvieber in ber Kfthetik behauptet

tvorben. (Eine Kritik biefer unjuläffigen Kuffaffung geben tvir

fpäter bei ber Befprechung ber Kunft).

<5ur Kritik ber Ojeorie ber „inneren Bachahmung" fei noch

tTleumann, Üfttjetif. 5
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folgertbes bemerft: ber Begriff ber „Bachahnturtg" eignet fich

n?eber 3ur Bestimmung bes fünftlerifchen Schaffens (agl. baju

5 . 2), noch 3U ber bes äfthetifchen (Seniegens. 3n feinem

biefer 5älle finb mir „nachahmenb" tätig! „Bachahmurtg" bebeutet

nichts anberes als bas mirfliehe Bachahmcn ber ZTiienen

unb (Sebärben eines ATenfchen mit ATienen unb (5ebärben,
unb fegt Doraus, bag mir bas ®riginal, bas mir nachahmert mit

unferer Bad^ahmung Dergleichen, unb uns über30ugen, ob mir es

rid^tig miebergeben. (Sine folche Cätigfeit finbet meber beim

äftfyetifchen Schaffen noch fr ein* Kunftgeniegen ftatt. Bur fchein*

bar tritt fie in einem 5alle ein — bei ber Cätigfeit bes Schau*

fpielers, bag aber auch bei biefer bie Cheorie ber inneren Bach*

ahmung nur teilmeife 3utrifft, foll fpäter ge3eigt merben (ogl.

S. 96). XBohl farm man t>on einem inneren Bacbcrlebert
unb ATiterlebert beim äfthetifchen (Sefallen an manchen Kunft*

merfen 3. B. einer bramatifchen Aufführung reben — unb bei

aller (Einfühlung finbet etmas berartiges ftatt — bas ift aber
fein „Bachahmen". Denn einerfeits führen mir biefes ATiter*

leben nicht ober nur in gan3 untergeorbneter XDeife mit Alienen

unb (Sebärben aus, anbererfeits ift unfer ATiterleben ftets eine Art

Don Beufchaffen, dou originellem IDieberaufbauen ber fünft*

lerifchen <£inbrücfe in uns felbft. Diefes rein perfönlichc, inbi*

Dibuelle unb originelle AToment bes ATiterlebens mirb aber burd}

ben Begriff ber Bad]ahntung grabe3U ausgcfd]loffen. Alan

barf auch in ber Äfthetif nicht mit Begriffen fpielen, unb mit all

ben Analogien unb ber ungenauen Ausbrucfsmeife, bie fold^en Be*

griffen mie „Bachahmung", Spieltrieb unb anberen anhaftet,

merben nur alte 3n:tümer feftgehalten, unter beren fjerrfchaft bas

IDefen bes äfthetifchen Verhaltens 3a fy r fyunberte lang Derfannt

morben ift.

Als legte, relatia abgefchloffene Cheorie bes äfthetifchen (Se*

fallens betrachten mir noch frie äfthetifche 3Hufionstheorie DonKonr.

Cange. (Das IDefen ber Kunft. 2 Bb. Berlin I901
l- Derfelbe: Die

bemühte Selbfttäufdrung als Kern bes äfthetifdjcn (Seniegens). Die

Cheorie langes erftreeft fich fomohl auf bas IDefen ber Kunft
mie auf bas äfthetifche (Se nie gen. 5ür bie Beftimmung bes

IDefens ber Kunft 3ieht Cange biologifche Überlegungen heran, bie

aber feinen Anfpruch auf miffenfchaftlich biologifd]en Cfrarafter

machen formen. 3n IDahrheit ift feine Kunfttheorie Dort aller

Biologie gart3 unabhängig. Die Kunft bient bent IDohlc ber
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menfehlichen (Gattung, jebe Kunft ift gut, bie ber (Sattung nüfct,

jebe ift fehlest, bie ihr fchabet. Cange macht nicht ben geringften

Verfud], bie ZVahrheit biefes allgemeinen Safces 3U beweifen unb

es bebarf feiner Bemerfung, baß ber Hüften für bie (Sattung

mit bem IVefen ber Kunft nichts 3U tun §at. Die ZHenfchheit

befiftt nad) Cange einen äfthetifdjen (Sattungsinftinf t. ZVenn hierin

bie cßrunblage ber Kunfttätigfeit angegeben fein foll, fo ift fte

wertlos, benn einerfeits fehlt ber Beweis bafür, baß ein folcher

(Sattungsinftinft ejiftiert, anbererfeits ift bamit bie (Sntftehung
ber Kunft in feiner IVeife erflärt, wir werben melmehr bamit

wieber auf ben angeborenen Kunftfinn ber alten englifchen Zifthetif

bes \7. 3ahrhunberts 3urücfgefiihrt. IVie foll benn etwas, bas

fich auf bie Dauer als nützlich für bie (Sattung erweift, bes*

halb „entftanben" fein. Unb was ift bamit über ben projeß
ber (SEntftehung ber Kunft gefagt? Den Kunftinftinft faßt Cange

auf als bas Bebürfnis ber ZTTenfchen nach 3llufion (Cäufd^ung),

jugleich ha* bie Kunft bie (Eigentümlichst, feinem anberen
außer ihr liegenben <§wecfe 3U bienen, fonbern nur bem Vergnügen

ober ber Cuft ber menfchlid]en (Sattung. Kunft ift baher nach

Cange bie ^ühi^St, fich unb anberen eine auf 3^ufion beruhenbe

Cuft 3U bereiten, bei welcher jeber anbere <?>wecf als ber bes

Vergnügens ausgefchloffen ift.

Diefe Ojeorie ber Kunft ift unhaltbar. Denn ift es un*

richtig, baß bie ZHenfchhcit ein angeborenes 3^ufionsbebürfnis

hat. Von einem Bebürfnis nach 3^ufion fann man höchftens

bei ein3elnen befonbers phantaftifch oeranlagten 3 n &i D ikuen
fpred^en ober bei gewiffen Schichten ber ungcbilbeten Beoölferung

unb bei primitinen Völfern unb nieberen Kulturftufen. 34 felbft

weiß mich uon jeber Art uon „3llufionsbebürfnis" uöllig frei.

2. XVenn aber ein 3^ufi°nsbebürfnis in ber ZTienfchheil norhan*

ben wäre, fo bient bem alles anbere beffer als bie Kunft, 3 . B.

ber Aberglaube, bie <gaub erfünfte, Cafchenfpielerei, aud}

manche Hoffnungen unb 3^ca^ ber ZHenfchen, bie feine Der*

wirflichung 3ulaffen. Aber es h^ßt hoch bie Kunft hcrabmür*
bigen, wenn man fie mit Aberglauben unb Räuberei auf bie

gleiche Stufe ftellt unb wenn wir nun bas anbere ZTTerfmal bin*

3unehmen, baß bie Kunft nur bem Vergnügen bient, fo paßt

bie Cange’fche Definition am beften auf bie Cätigfeit eines Salon*

tafchenfpielers; biefer befriebigt bas 3^u^°nsbebürfnis feiner

Snfchauer rein um bes Vergnügens willen.
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tDicfytiger ift bie C l? e o r i e bes äftfyetifcfyen <Sen i e ß e n s,

bie Cange aufftellt. Die £?auptgebanfen biefer finb bie folgenden:

Der Kern bes äftfyetifcfyen (genießens ift „b eräugte Selb ft*

täu f d?ung", b. fy. nicfyt Cäufdjung ober 3Hufion überhaupt,
fonbern Selbfttäufcfyung, abfidtflicfye, bemußte Selbfttäufcfyung. €s
fragt fid? nun, mas mir uns benn beim äftfyetifcfyen (genießen

oortäufcfyen. Dies erflärt Cange burefy ben Unterfcfyeb unferes

(Gefallens an einem Kunftmerf unb an einem „mirflicfyen" <£r*

lebnis. IDenn id\ 3mei Hingfämpfer fefye, fo fann xd\ gemiß

an ifynen (gefallen fyaben. £tod} größer aber ift bas äftfyetifcfye

(gefallen an einer plaftifcfyen KTarmorgruppe 3meier Kinger. IDo*

rauf beruht nun ber Unterfcfjieb bes (Gefallens an ben lebenben

unb an ben toten Fingern ber KTarmorgruppe ? Darauf, fo

fagt Cange, baß id] beim äftfyetifcfyen (genießen ber (gruppe ber

Finger 3mei Dorftellungsreifyen gleicfoeitig in meinem 33emußtfein

fyabe, nämlid? \., baß bie (gruppe ben <£inbrucf bes Cebenbigen

mad]t, unb 2., baß id? bod] 3ugleid? meiß, biefe 5i(5uren finb

nid?t lebenbig, fonbern fie finb KTarmor, ein toter Stein ober

u>ie Cange fagt, fie finb feine „t£>irflid)feit". tDir penbeln beim

äftljetifd?en (genießen gemiffermaßen 3mifd)en biefen beiben Dor*

ftellungsreifyen fjin unb fyer: IDir galten bas im Kunftmerf bar*

geftellte für IDirflidifeit unb mir Bjeben bodj immer mieber biefe

2t)irflid]feit auf, inbem mir miffen, baß fie blos ein „äftfyetifd]er

Schein" ift. IDir befinben uns halber beim äftbetifdjen (genießen

in einer fortmäljrenben Sclbfttäufcfyung : tDir tauften uns t>or,

bas Kunftmerf fei IDirflidtfeit unb 3ugleid? lieben mir biefe

Cäufd]ung fortmäfyrenb mieber auf.

Xtm ergebt fid? bie 5^age, morauf babei bie Cu ft, bas

(gefallen beruht? Cange antmortet: Kn bem KToment ber Kb*
mecfyflung, Kbmed]flung gefällt, Einförmigkeit mißfällt. IDir

l]aben beim äftfyetifcfyen (genießen bie Kbmedrflung ^mifdien Schein

unb IDirflicbfeit unb jugleid] ift bamit bie KTöglicfyfeit gegeben,

befonbers 3al}lreid]e Dorftellungsreifyen 3U erleben, ofyne baß mir

ermüben. Kußerbem l}ält Cange nun „illufionsftörenbe" KTomente

für notmenbig, benn fie bringen uns bie Zftcfymirflicbfeit ober

ben Sd]ein bes im Kunftmerf Dargeftellten 311m Demußtfein.

So erinnert uns ber Hafymen eines (gemälbes baran, baß mir

feiner Canbfd]aft gegenüber fißen, unb basfelbe tun bie ^ufdjauer

im Cl]eater, bas Cöfen bes Billets an ber Kaffe unb bergl.

mehr, bjierburd} erflärt Cange and], baß ein Kunftmerf mie
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bas Panorama ober bas IDachsfigurenfabinett 3U einer niebrigen

Kunftgattung gehört: Cs gibt uns bie uollftänbige 3^u
l^
on

ber „IDirflichfeit" ohne illufionsftörenbe ZTIomente.

XDas haben mir t>on biefer CE^eorie 3U galten? Sie enthält

eine ganse Kette oon Jrrtümern, bie 3um Ceil fo beutlich 3U Cage
liegen, baß es faft nicht ber Blühe mert erfdjeint, fie 3U erörtern.

Die Cheorie teilt jeboch bas Schieffal fo oieler Ifalbmahrheiten

unb gebanfenlofen Schlagmorte: fie erfreut fich eines gemiffeit

Beifalls in ber (Segenmart. Deshalb mibinen mir ihr einige

fritifche Betrachtungen. Der Kusgangspunft unb bas dunbament

ber CEjeorie Eiegt in ber (Segenüberftellung r>on Kunftmerf unb

IDirflichfeit. €s ift leicht 3U fehen, baß biefe (Segenüberftellung

eine unlogifche ift, beim auch &as Kunftmerf ift IDirflichfeit

unb 3mar fomohl bas IDerf felbft als ber Cinbrucf, bert es

auf bie gufchauer macht. Cange oermechfelt hierbei ben Untere

fchieb 3mifchen einer bärge ft eilten unb nicht bargeftellten

IDirflichfeit mit bem oon etmas XDirflichem unb Bichtmirflid^em,

mas natürlich 3mei gan3 oerfdßebene Dinge finb. Dielleicht hat

Cange bies gemeint mit feinem 3tfufionsbegriff, &aß uns in ber

Kunft eine bargeftellte IDirflichfeit gleichmertig mit bem
Crleben einer DCicht^Dargeftelllten mirb. Das ift aber in feinem

5alle eine 3ßufion ober eine „Cäufdjung", vielmehr mirb biefer

Catbeftanb burch ben Begriff ber Kontemplation ober ber roll*

ftänbigen Derfenfung in bas Kunftmerf siel richtiger be3eichnet.

Sobann ift es nicht richtig, baß mir beim (Senießen eines Kunft*

merfs 3mifchen Schein unb IDirflichfeit ober überhaupt 3mifcheu

irgenb melchen DorfteElungsreihen hin unb her penbeln. Das ift

einfach faftifd] unrichtig, mie jeber aufmerffame Beobad^ter

leicht bei fich feftftellen fann. 3™ (Segenteil müffen mir fagen:

Beim äftEjetifchen (Senießen uerfenfen mir uns gan3 in bas
Kunftmerf felbft unb mir oergeffen bie gan3e übrige
XDirf lichf eit unb es ift gan3 unmöglich, mährenb einer tiefen

äfthetifchen Kon3entration auf ein Kunftmerf uns immerfort oor*

3ureben, bas alles ift nur Schein unb feine IDirflichfeit; gerabe

biefer (Sebanfe
f chm inbet uns oöllig aus bem Bemußtfein.

<£in Schaufpiel, eine ©per ober bie Ceftüre eines ftimmungs*

oollen (Sebichtes uermag uns oollftänbig 3U feffeln unb läßt ben

(Sebanfen baran, baß mir eine bloß bargeftellte (nicht mie Cange

fagt eine „illufionäre") IDirflichfeit uor uns haben, gar nicht

auffommen. <£ben infolge biefer oölligen Derfenfung in bas
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Kunftmerf mirb uns bas Dar ge ft eilte 3U einem #quir>a*
lent ber nicht*bargeftellten IDirf lichf eit, bas ift bie

gan3 eigenartige äftfyetifcfye IDirflid^feit, bie aber etmas total

Knberes ift als „Cäufchung" ober gar ein „bemußtes" Sichfelbft*

täufchen. IDenn mir uns aber einmal barauf befinnen, baß mir

es bloß mit einer fünftlerifchen Scheinmelt, (richtiger mit etmas

bloß Dargeftelltem) 3U tun haben, bann fyört fofort ber

Kunftgenuß auf unb biefes 2luftauchen aus ber äfthetifchen

Derfenfung unb bie Hücffehr unferer cßebanfen in bie „gemeine

XDirflichfeit" tritt nur in ben paufen bes Kunftgenuffes auf.

3^ues penbeln 3mifd]en 3mei Dorftellungsreihen bejeicbnet bafyer

gerabe bas Kufhören bes eigentlichen Kunftgenuffes. Xlod]

irrtümlicher ift bie Kuffaffung lange’s, baß mir ben eigentümlich

äfthetifchen ^uftanb burch einen 2lft ber Heflejion, mie es bie

bemußte Selbfttäufchung ift, gemiffermaßen felbft herbeiführen.
Gemiß müffen mir bem Kunftmerf immer eine empfängliche

Stimmung entgegenbringen. Das ift aber mieber etmas ganj

anberes als bemußte Cäufchung. Dielmehr mirb gerabe umge*

!el]rt ber ^uftanb ber äfthetifchen Konjentration burch öas Kunft*
merf felbft herbeigeführt unter UTitmirfung unferer äfthetifchen

(Empfänglichkeit, nid}t feiten ift ein großes Kunftmerf fogar im*

ftanbe, eine ungünftige Stimmung 311 überminben unb uns gemiffer*

maßen miber unferen XDillen 3U paefen. XDenn mir burch ein Kunft*

merf ergriffen merben, fo ift feine Hebe baoon, baß biefer ^uftanb

burch bemußte Selbfttäufdiung h^rbeigeführt merbe, mir laffen

uns oielmehr burd? bie Größe bes Kunftmerfs, bie Genialität ber

Kompofition, bie fpannenbe Gntmicflung ber Xjanblung, bas rnenfd^

liehe 3ntereffe ber Charaktere paffiu gefangen nehmen. Ein 3rr*

tum ift es ferner, baß überhaupt jemals burch ein Ifin* unb

I^erpcnbeln 3mifd7en 3mei Dorfteilungsreihen, bie fid} ausfchließen

(mie Sd^ein unb XDirflichfeit) ein Genuß entftehen fönne, oiel*

mehr ift ein fold^er «guftanb ftets bie Urfache oon Unluft unb es

ift einer ber größten 5ehler eines Künftlers, menn er uns nidjt

geftattet, in feinem Kunftmerfe genießenb auf3ugehen, fonbern

mie mir fortmährenb ober aud} nur einige XTTale in ber äftheti*

fd^en Kontemplation — ober mie lange fagen mürbe in ber

„3üufion
// — geftört merben; unb menn lange behauptet,

illufionsftörenbe UTomente müffen im Kunftmerf fein, fo ift bas

nnrid]tig; bas Kunftmerf barf vielmehr überhaupt feine illu*

fionsftörenben UTomente enthalten, uielmehr bürfen folche XTio*
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mente nur in bem Heimerf fein, nicht in bem Kunftmerf

felbft, alfo 3. H. in bem Halmen eines Hilbes, ben <§ufd]auern

bes Cheaters, atfo in lauter nebenfächlidiem Beimerf, bas mit

bem mähren Charafter bes Kunftmerfes gar nid}ts 3U tun fyat.

2lud] bie 2lnfid]t Cange’s von ber CTiinbermertigfeit bes Pano*

ramas ober ber XDadisfiguren ift eine irrtümliche. Hiebt bie Doll*

ftänbigfeit ber 3Unfi°n ift es, u>as biefe Kunflmerfe minber*

rnertig mad]t, fonbern bie u n f ü n ft l e r i f d} e n 2Tc i 1 1 e l, mit benen

bie „3Uufion" erreicht mirb. Das finb 3. B. beim panorama

phyfifalifcfcoptifche Kunftgriffe, bie alfo nicht mehr 3ur fünfte

lerifchen Darftellungsmeife gehören. Hoch fehlerhafter ift Cange’s

Knficht oom äftbetifchen Haturgenug. Diefer foll barauf be*

ruhen, bag mir bie Hatur erft als Kunftmerf fehen, unb bann

mieber bie bemühte Selbfttäufchung oon Schein unb IDirflichfeit

herbeiführen. Kbgefehen baoon, bag bamit ber Haturgenug in

eine fompl^ierte Heflejion oermanbelt mirb, ift bas aud} fad^
lid] falfd]. 3^öer Zeichner unb jeber Photograph meig, bag

bie Hatureinbrücfe, bie „Bilbmirfung" haben, gan3 anbere
finb als bie, melche uns als Hatureinbrücfe gefallen. XDir

fehen alfo bie Hatur grabe nicht als Kunftmerf, menn mir

ben eigentümlichen äfthetifchen Ha tur genug haben. Die gan3e

Cheorie Cange’s ift nicht ernft 3U nehmen. 3ch flehe nicht an, fie

als bie fchled]tefte Cheorie bes äfthetifchen (ßefallens 3U be3eid]nen,

bie in ber (ßegenmart aufgetreten ift.

€ine eigenartige Stellung nimmt ber gegenmärtigen pfycho*

logifchen äfthetif gegenüber ber bänifche Knatom Karl lange, ber

fich oor 3ah^en 3uerft burch eine originelle Cheorie ber Kffefte

befannt machte. 3n einer Keinen Schrift „Sinnesgenüffe unb

Kunftgenug" fucht er 3U 3eigen, mie unfre (ßemütssuftänbe (2lf*

fefte) Knlag 3um „(ßenug" merben fönnen, unb 3ugleid^ auf

melchen förperlichen Dorgängen bie (ßemütsbemegungen unb ba*

mit inbireft auch aller (ßenug beruht. Die eigentümlid^e Knficht

langes oom XDefen ber (ßemütsbemegungen ift bie, bag fie in

förperlicher fjinficht alle auf ber Cätigfeit ber Heroen unferer

Blutgeefäge beruhen (ber „oafomotorifchen", b. h- gefägbemegen*
ben Heroen), bag fie ferner pfychologifch betrachtet nichts anberes

finb als ©rganempfinbungen oon gehemmter ober geförberter

Ktrnung, fferstätigfeit, Blut3irfulation, HTusfelbemegung u.
f. f.,

bie legten £nbes mieber alle oon ber Cätigfeit ber (ßefägneroen

abhängen. (ßemütsbemegungen, bie burd] ben (ßenug oon Cee,
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Kaffee, Klfofyol, Opium, fjafdiifd] u. a. tn. entftefyen, finb bafyer

nad] lange audi nidit mefentlid] oerfdiieben uon ibeell oeran*

tagten Kffeften, rnie Kummer über eine fdjledite Hadiridit, gorn
über ein beleibigenbes XPort u. a. m. Denn in beiben füllen

ift bie förperlidie (ßrunblage ber Kffefte nadj feiner KTeinung

biefelbe: abnorme Veränberung ber Blutjirfulation, ^erbeigefü^rt

burdj bie Cätigfeit ber (ßefäßneruen. Eine Eigentümliche^ ber

äft^etifc^en Knfid^t langes liegt nun barin, baß er im Kn*

fdiluß an feine Ojeorie ber (Semütsbemegungen r>on ber 5^9^

ausgel^t, meldie (5emütsbemegungen uns „tSenuß" gemäßen
fönnen. Diefe 5r<*9efteltung ift unforreft, benn „(Senuß" unb

„(ßenießen" finb felbft ,,(5emütsbemegungen", man barf nur fra*

gen, meldie (Sefüfyle in bas (Senießen als Beftanbteile eingeljen

fönnen. Die bjeroorbringung ber äftfyetifcfyen (Senüffe (Kunft*

genüffe) fyängt nun nacfy lange fyauptfädilidi r>on brei Be*

bingungett ab, Kunftgcnuß entftefyt burd| bie Knmenbung ber Kb*
rnedi ftung (bjauptbeifpiel bafür ift ber Hfyvtfymus, ber uns

fortmälirenb in ein medifelnbes Spiel oon Spannung unb lö*

fung oerfeßt), burdi bie (Erregung fympatliifdicr Stirn*

mutig, (bas gefd]iel]t fjauptfäcfylid} in ber Kunft, mo bärge*
ft eilte (ßemütsbemegungen in uns eine fympatl^ifcf^e Stimmung,

ein 2Ttitfüljlen fjeroorrufen) unb burdi bie Ermecfuug non Be*
tuunberung. Die Kunft befiniert halber Cange als ben „3n*

begriff ber menfd^lidjen iVerfe, mcldie burdj Kbmecfiflung, fym*

patfyifdje Stimmungserregung ober Ermecfuttg r>on Bemunbe*
rung (ßenuß gemäljren" unb ein Kunft rnerf nennen mir jebes

menfcfylidje IVerf, bas feinen Urfprung in bem abfid}tlid?en

Streben liat, burdi Kuge ober 0l]r einen (Senuß fieruorju*

rufen.

Die Klänget biefer Kuffaffung liegen auf ber ijanb. langes

O^eorie bes äft^etifdjen (Sefallcns ift eine gan$ einfeitige Cu ft*

lefyre (Qebonif), bie ben inte lief tue llen Vorgängen bes

äftlietifdien Einbrucfs unb feinen äußeren Urfadien in feiner

IVeife gerecht mirb. Sic bietet aber anbrerfeits eben fyerburdi

eine mertuolle Ergänjung 3U manchen anbereit pfydiologifdi*

äftlietifdien Cfyeorien, bie ebenfo einfeitig intelleftualiftifdi finb.

IVas bie ben äftlietifdien Knfidjten langes jugrunbe liegenbe

Kffcfttlicorie angelt, fo fann man gegen fie bie Bebenfen er*

lieben: \. Daß es nid]t ermiefen ift, baß Verengerungen unb

Erweiterungen ber Blutgefäße mirflid) bie leßte Bafis aller
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körperlichen Begleitporgänge ber (gefül]le finb; 2. baß lange

irrtiunlid] jene körperlichen Vorgänge für bie Effekte f
e l b ft

erklärt, babei rnirb bas pfychifch^ XVefen ber Effekte pernach*

läffigt, 3. baß bie ibeellen Urfachen ber Effekte (Vorftellungen,

(gebanken, Erlebniffe höherer Art) unb bie Art, u>ie fie einen

Effekt he*&*ifüh*en/ notmenbig gan3 anbers aufgefaßt merben

müffen als bie körperlich, burch (genußmittel, tr>ie Cee, Alkohol uff.,

uerurfachten pfychifchen Erregungssuftänbe.

(Einen 5ortfchritt in ber ^erglieberung bes äfthetifchen (ge*

fallens müffen mir in allen benjenigen pfychologifchen Cheorien

erblicken, bie nicht in bie Einfeitigkeit perfallen, bas äfthetifche

(gefallen mit einer einigen Formel erlebigen 3U mollen, mie

mit Einfühlung, Kontemplation, innerer Nachahmung, unb ber*

gleichen mehr. Alle biefe 5<>nneln können nur einen Eeil
bes fehr kompli3ierten äfthetifchen (gefallens angeben unb müffen

notmenbig anbere mefentliche Beftanbteile pernachläffigen. Ulan

muß fich non pornherein fagen, baß ein fo kompilierter

unb reichhaltiger Vorgang fehr perfchiebene Entroicflungs*
ftabien haken kann unb 3u>ar fomohl in bem seitlichen
Sinne, baß je nach ber Dauer ber äfthetifchen Betrachtung halb

ber eine, halb ber anbere partialporgang übermiegen kann,

als auch in bem Sinne, baß je nach bem XHaße ber äftlje*

tif d|en Bilbung bes ein3elnen XTTenfchen, bem etmas gefällt,

perfd^iebene Vorgänge in bem (galten bes äfthetifchen (gefallens

porherrfchen können. Daher ließe fich bas äfthetifche (gefallen

nach biefen beiben Uid]tungen einer genaueren <§erglieberung

unterjiehen, baß man feine ein3elnen seitlichen Stabien unter*

fucht unb feine Abhängigkeit pon ber äfthetifchen Bilbung bes

einseinen XHenfchen. Einen Anfang in einer 3eitlid]en «gergliebe*

rung bes äfthetifchen Betrachtens hat Külpe auf eyperimen*

tellem XVege gemad]t, inbem er einfache äfthetifche Einbrücfe

gan3 kurse «§eit bem Auge eines Beobachters exponierte, um
feft3uftellen, tporau bas äfthetifche Urteil anknüpft, menn bie

Einbrücfe in fehr flüchtiger XVeife mahrgenommen trerben. Allein

biefer Verfuch ift unsuperläffig, meil bie 5Xüchtigkeit bes Ein*

bruefs burchaus keine (gemähr bafür bietet, baß ber Betrad]*

tenbe nicht nachträglich ben Einbrucf innerlich perarbeitet,

unb über bas XTTaß biefer inneren Verarbeitung geminnt man
babei keine objektipen Anhaltspunkte. Eine genauere Angabe
einseiner Stabien bes äfthetifchen (genießens perfuchte UIa£ Deffoir
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3U geben. (Beiträge 3ur Äfthetif (899—\902 unb ^ft^tif unb

allgemeine Kunftu>iffenfd?aft. Stuttgart 1906 , 5. \5^ff.) Deffoir

gel^t von einer <§erglieberung bes „ä ft h e ti f d]en «Einbruchs"
aus. <£r betont mit Becht, baß biefer „eine 3rx>eifache Betrag
tung" erfordert, „bie eine, fcfyon feit 3ahrhunberten ausgeübt,

fud]t bie in ihm enthaltenen Beftanbteile naefoumeifen
;

bie

anbere fnüpft an bie Catfache an, baß jeber einigermaßen be*

beutungsoolle Cinbrucf fich in einem ^eitoertauf entfaltet."

€r machte Berfud^e barüber, inbent er einer Ansahl perfonen

Bilber oorlegte, um 3U beobachten, nxts fie nad? einer Be*
trad]tung oon (O, 20 ober 30 Sefunben ausfagen fonnten:

fjierbei 3erlegt fich kann ber äfthetifche Cinbrucf in feine ein*

3elnen Stabien. <§unächft fanb Deffoir, baß „gleich 3U Anfang"
ein gemiffer (Sefamteinbrucf mit bem Charafter einer IBohl*

gefälligfeit ober 2TiißfälIigfeit eintritt (ähnlich u>ie bas auch

Külpe finbet unb u>ie XBitafecf gegen Cipps betont ha0> ohne

baß bie fompli3ierten Cirtfühlungsoorftellungen fich geltenb mach*

ten. Deffoir nennt bas „bie fpe 3ififd>e XBertigfeit bes erften

(EinbrucFs". Bei biefem erften Cinbrucf gefallen hauptfächlich

bie finnlichen (Eigenfchaften ber Dinge, unb bie (Drganempfin*

bungen bes betrachtenben 2Tlenfchen fpielen eine gemiffe Bolle

„unb baraus erflärt fich kie inftinftine Sicherheit unb Stärfe

bes erften (EinbrucFs". Sobann „geht bie Beobachtung" erft

fpäter „auf bas Sachliche ein". „Dabei fommt bann in Betracht,

ob ber 3nl|alt leicht ober fd]u>er 3U erfennen unb ob er ber

AusbrucF einer bie Anteilnahme l^ifchenben 3^cc ift- Affoia*

tionen aus ber inbioibuellen Erfahrung pflegen fich mieberum

fpäter hin3U 3ugefellen." Diefe Beihen folge ber Ceiloorgänge

bes äfthetifch^n «EinbrucFs fanb Deffoir an oielen Berfuchsper*

fonen unb oerfchicbenen (ßegenftänben als „ben burchfchnittlid^en

Berlauf" unb für gefchulte Beobachter unb farbige 0bjefte.

Die Unmittelbarfeit unb Sid^erhcit, mit ber fich kas (Befallen

ober 2TTißfallen bes erften EinbrucFs geltenb mad^t, neranlaßt

Deffoir, r>on einem „äfthetifd]en Beflej" 3U fprechen. Bei fompli*

3ierteren äfthetifd^en EinbriicFen, insbefonbere beim (ßenießen oon

(Sebichten, tritt bagegen nach Deffoir bas äfthetifd^e (Senießen

erft mit bem Berftänbnis bes 3nhalte5 ein unb ker Ausgangs*

punft bes (ßefallens liegt in ber Bemühung um biefes Ber*

ftänbnis. Sold)e Berfud^e finb allerbings noch recht unfidjer, fie

enthalten aber einen mertoollen Anfaß 3U einer oollftänbigeren
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«gerglieberung bes äfthetifchen (Gefallens. Um bie „Struftur"

bes äfthetifchen Einbrucfs 311 beftimmen, unterfcheibet Deffoir

brei (Sruppen von (Sefühlen, Sinnesgefühl, £orm* unb 3n

*

haltsgefühl. Dabei ift feine Behanblung ber

befonbers intereffant. ZDir muffen es uns aber leiber perfagen,

hier barauf näher ein3ugehen.

Zfuch in ber aujjerbeutfchen Ufthetif finb in ben testen

3a^r3e^nten fefyr beachtenswerte Derfuche 3U einer gergüebe*

rung bes äfthetifdien (Sefaüens gemacht worben, aber auch fie

erfchöpfen feineswegs unfer fcfypieriges Problem. U)ir er*

wähnen unter ihnen nur einige, bie unfern bisherigen Unter*

fuchungen nahe ftehen. 5räulein Ethel D. puffer „the psycho-

logy of beauty“ (Bofton unb ZTew i]orf 1905) fucht ben Be*

griff bes 5chönen wieber mehr auf fpefulatipe IDeife 3U be*

ftimmen unb faßt bas Schöne auf als bas Ubfolute in ber

Erfcheinung, als eine (Einheit unb Totalität. Die Pfychologie

bes äfthetifchen Einbrucfs erläutert fie hauPlfächlid} burch ben

Begriff bes äfthetifchen Uusruhens (aesthetik repose) unb fommt
baburdi bem Stanbpunft ber Kontemplation nahe. 3^re Zjaupt*

aufgabe fieht fie barin, 3U erflären, wie einseine Kiinfte mit

ben ihnen eigentümlichen ZHitteln biefen <5uftanb ber äfthetifchen

Buhe heroorrufen. 3n <£nglanb haben bj. B. ZTiarfhaü (aesthetik

principles \895) unb Bofanquet (history of aesthetik \892 )

unb in einem Heineren ZDerfe IV. Knight Beiträge 3ur 2ifthetif

gegeben. Der erftere auf pfychologifcher, bie beiben lefctge*

nannten auf h^rifcher Bafis. 3m übrigen wirb pon ben eng*

lifchen Üfthetifern mehr bie perglekhenbe unb entwicflungs*

gefchichtliche ZHethobe betrieben; wir fomnten barauf in bem
pierten Kapitel surücf. 3n 5ranfreich f^rrfcht mehr bie

per gleiche nbe unb genetifche ZTTethobe in ber Ufthetif por

als bie pfychologifd]e Betrad^tungsweife, beibe Urten ber Er*

fahrung bes Schönen werben aber aud] oft fontbiniert. Ein

bebeutenber Vertreter ber pergleichenben Ufthetif ift ZU. (Suyay;

bie Kombination ber pfychologifchen unb pergleichenben Üfthetif

wirb hauPffdchlich weiter geführt pon Cucien Bray, bie

pfychologifche burch Souriau, (Sabriel Seaiües, unb in sahl*

reichen äfthetifchen Einjelunterfuchungen pon Ulfreb Binet,

paulhan, Suüy*prubhomme. Xüertpoüe inbirefte Beiträge lieferte

bie ausgiebige Unterfuchung ber (Sefühle unb Uffefte burch

fransöfifche pfychologen, wie Chöobule Bibot Psychologie des
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sentiments, (pfvdjologie ber (Sefühle, paris (896), 5^re, Sollier

unbBinet. 3n3talien ift gait3 neuerbings eine Anzahl bebeutenber

Äftljetifer fyerporgetreten, mir nennen unter ihnen Xllanfrebi Po*
rena, XTTario pito unb Benebetto Eroce unb bie italienifche

pfychologie, namentlid] ihre phyfiologifche unb experimentelle

Bichtung (befonbers pertreten burch Sergi), hat burch aus*

ausgiebige Unterjochungen bes (SefühUlebens unb ber Affefte

3ur pfychologifchen Begrünbung ber Afthetif beigetragen. Das
XPerf pon porena (Che cos’ & il bello?): XPas ift bas Schöne?

(UTailanb (9^3) berührt (ich oft in feinen Ausführungen mit ber

beutfchen Äfthetif. Schön ift nach porena ber (ßegenftanb, melcher

ber Seele als objeftipierter XPert gefällt (come pregio obbjetti-

vato), bamit fchcibet ber Perfaffer alles aus ber Äfthetif aus,

mas pon ben nieberen Sinnen h^rfommt, tpeil ber 3nhalt ber

nieberen Sinne nicht als objeftip, fonbern als <3uftanb bes

eigenen Körpers aufgefagt mirb. Bei bem Sinnlid^Schönen unter*

fcheibet porena ein unmittelbar Schönes, tpobei mir eine 5arbe,

einen Eon nur als folchen beurteilen unb ein Schönes ber

Be3iehung (bello di rapporto), mie menn ich 3- 23- formen unb

Farben eines menfchlichen (Sefidtfes mit Uücfficht barauf be*

urteile, bag fie eben an einem menfchlichen Antlig porfommen.

3n feinen Ausführungen über bie Bebeutung bes Ausbrucfs
für bas Sd]öne tritt er ber Einfühlungstheorie, insbefonbere

in ihrer Auffaffung bei Cipps entgegen (namentlich beffen Be*

griff ber Einfühlung unferes „inneren Euns"), inbem er be*

hauptet, bag bas Perftänbnis bes menfchlichen Ausbrucfs bas

Ergebnis pon Affo3iationen ift, bie mir burch Erfahrung er*

morben haben (cmpiriftifche Eheorie). Der IPert ber Aus*

führungen porenas befteht in biefem punfte namentlich barin,

bag er bie mirfliehe Bebeutung äfthetifcher Erfahrungen nach*

gemiefen hat. Die X<unft mirb pon ihm beftintmt als millfür*

liches menfehliches bjerporbringeti bes Sd]önen. Der an fid)

recht unbeftimmte Begriff bes bjerporbrittgens mirb bann noch

genauer beftimmt burd) bie perfd^iebenen Arten ber Kunfttätig*

feit. Sie ift entmeber mehr reprobu3ierenb ober inbipibualifierenb

(reprobu3ierenb unb fchöpferifd} 3ugleich) ober rein fdjöpferifch.

Befonbers lebhaft betont porena noch bie ooUfommene Sub*

jeftipität bes äfthetifchen Urteils unb bes fünftlerifchen (Se*

fehmaefs. Am Schlug feines XPerfes gibt porena eine ein*

gehenbe Kritif ber Anfichten feines Canbsmanns Eroce. Bene*
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betto Croce ^at eine 2lftfyetif nerfafjt (Estetica, Palermo \ty02,

2. 2lufl. ^9^ beutfd] t)on \9^5 ).

Der Schmerpunkt biefer ^fthetik liegt allerbings nietet in

pfychologifchen, fonbern in l^iftorifd^en Unterfuchungen, hoch fei

non Croces pfychologifchen 2lnfid]ten ermähnt, baß er bas äfthe*

tifd^o Bertolten als eine 2Jrt non Einheit ber anfd]aulid)en

Erkenntnis bes Befonberen, Konkreten unb bes geiftigen Kus^

bruds auffaßt. Seiner theoretifchen Seite nach ift es alfo äftB^e^

tifche Kuffaffung, unb beren EDefen befteht barin, baß mir

bie Dinge rein anfdjaulich als konkrete Ein3elbinge auffaffen.

(Croce gelangt ba3u, inbem er brei „(Srabe" bes Erkennens

unterfcheibet, fenfible, intuitine unb logifcfye Erkenntnis conoscenza

sensibile, intuitiva e logica, eine Einteilung, bie in ihrer rabi*

falen Crennung ber Seelenkräfte an bie alte Cefyre non ben

getrennten Seelennermögen erinnert), Zugleich behauptet (Eroce:

„Unmittelbare Erkenntnis ift Kusbruck"
(
1

’ intuizione & 1
* es-

pressione), benn unfer (Seift „erkennt nur, inbem er tätig ift,

bilbet, ausbrückt . . . Die intuitine Tätigkeit erkennt ebenfoniel

mie fie ausbrückt". So geminnt Croce mit biefer etmas un^

mahrfcheinlichen Behauptung eine pfychologifche (Srunblage —
311g leid? für bas äfthetifche Auffaffen unb Darftellen, beibes ift

im (Srunbe genommen eines unb basfelbe. So originell biefe

Knficht ift, fo menig ift fie pfychologifch ha^ar - Denn \. gibt

es keine rein anfcfyauliche Erkenntnis, bie 3tnifchen Empfinbung
unb Denken als etmas nöllig non biefem getrenntes 3mifd?en

beiben ftänbe; 2. mirb man mit biefem äfthetifchen ^nieViet*

tualismus ber (Sefüfylsfeite bes äfthetifchen (Sefallens nicht ge*

recht; 3 . ift es 3mar richtig, baß alles 3eichnen, bilben, bar*

ftellen unfere finnlich mahrnehmenbe Kuffaffung ber Dinge för*
bert, inbem fie Kuge unb Kufmerkfamkeit 3mingt, bie 5ormen
unb 5^tben genauer 3U beachten unb 3U analyfieren, aber falfch

ift es, 2lnfchauung unb Kusbruck inneren Cebens (unb bie banon

mieber gan3 nerfchiebene Da r ft ellung) für eines unb basfelbe

3u erklären, fie bleiben nielmehr 3tnei mefensnerfchiebene Cätig*

keiten.

EDenn mir 3ufammenfaffenb fagen follen, mas bas Befultat

aller neueren Derfuche ber pfychologifchen ^fthetik in ber Be*

ftimmung ber (Srunbnorgänge bes äfthetifdjen (Sefallens ift, fo

ftehen mir fcheinbar nor einer nermirrenben 5ülle non 2TTci=

nungen
:
perfönlid]keitsapper3eption, 3Ilufion, innere Bachahmung,
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inneres Dtacherlebcn, Kontemplation, (Einfühlung, ein befonberer

äfthetifcher „affoiatiper Faktor", baneben objeftioe, birefte Fak=

toren, fymbolifche Huffaffung — bas finb fcheinbar gan3 per*

fchiebenc Dinge. Unb hoch mußten mir anerkennen, baß in

jeber biefer Cheorien — mit wenigen Ausnahmen — auf einen

un3treifelhaft beim äfthetifchen (gefallen m i t mir!enben Ccilpor*

gang hin9etpiefen tx>irb ! Die Cöfung bes Problems liegt bafyer

— wie faft immer, wenn fo vielerlei halbrichtige Hnfichten

porliegen — in einer rechten Dereinigung aller als mit*

mirfenb nachgowiefenen (Elemente bes äfthetifchen (gcfallens. Unb
biefe kann baburd] erreicht werben, baß man \. genauer 3wifchen

feinen perfcfyebenen Stufen unb Fällen unterfcheibet : XDir

perhalten uns anbers beim (gefallen an äfthetifchen (Elementar*

einbrücfen (Figuren, Farbenkombinationen, Cakten uff.) als bei

bem eigentlichen Kunftwcrk, unb bei biefem wieber anbers als

beim Uatureinbrucf ! 2. Unb ferner änbert fich auch? bas äfthetifche

Verhalten mit bem UTaße ber äfthetifchen Bilbung bes 3nbU
pibuums. Das Urteil bes Kenners ftüßt fich auf anbere (£le*

mente als bas bes oölligen „2fticht*Kenners". (Enblich 3. muß
bas äfthetifche (gefallen nach allen feinen pfychifchen Ceilpor*

gängert gleichmäßig gewürbigt werben: nicht bloß nach Öen

intellektuellen, fonbern auch nach öen (gefühlselementen, nidtf

bloß mit Hücfficht auf bic erworbenen Dorftellungen, fonbern

auch in feinen elementaren pfychophyfifdjen (grunblagen. IDic

fid} unter biefen (gefichtspunkten unfer Problem löfen läßt, bas

benke idj in einem weiteren Bättbchen biefer Sammlung 3U

3eigen.

3ur Literatur ber pfychologifchen (unb eyperimen*
teilen) Ufthetik bes (Senießens unb (gefallens.

(guft. (Eh- Rechner, §ur cjperimentalen jlfthetik. £eip3ig (87^

£igthner EDitmer, Philof. Stubien p. IDunbt. 3b. IX.
*894 .

3onas€ohn, ebenbaf. (Eine pollftänbige Uberficht über neuere experimentell*

äfthetifdje Schriften gibt 0. Kiilpe in bem Bericht bes 2. Kongreßes

f. crp. philofophie. £cip
3 ig *907 .

21
1
fr. £ chm an n, ^aoernes elementare Ufttjctik (Dänifd>). (88<*.

<E. r. Brücke, Pfydjologie ber färben für bie Zwecke bes Kunftgeroerbes.

\866.

f?. bfclmhol^, 0ptifcbes in ber Itlalerei. (Dorträgc unb Heben.)

ID. r. Be 3 olb, Farbenlehre im Einblick auf Kunft unb Kunftgemerbc. ^74 .

21. Kirfchmann, Die pfycbologifch*äßhetifche Bewertung bes £id?t’ unb

Farbenkontraftes. *892 .
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SiebecF, Das EDefen ber äfthetifchen Hnfchauung. $75.

ID unb t, Syftem ber pfjilofopfyie, 2. 2XufI. $97 nnb Die Kultur ber

(Segenmart. $07 .

0 s tu. Külpe, über ben affojiatiuen ^a!tor bes äftt^etifd^cn (Einbruchs.

Dierteljahrfdjr. f. miffenfdhaftl. Philof. 23 . $99.
Hob. Difcher, Das optifcfye formgefühl. $73.

Karl fange, Sinnesgenüffe unb Kunftgenug. IDicsbaben $03.
—

,
Über (Semütsbemegungen. feip3ig $87.

(Eh. fipps, Baumäfthetif unb gcometri[d?*optifdje (Eäufd^ungen. $97.
—

,
Komif unb f}umor. $98.

—
,
Der Streit über bie (Eragöbie. $9*.

—
,
Don ber <form ber äfthetifchen Kpperjeptiou. $02.

—
,
pfydjologie unb üfthetif. Hrchip. f. b. gef. pfycfyologic (anbere kleinere

Hbhanblungen in cerfcfyiebenen geitfehriften).

paul Stern, (Einfühlung unb Hffojiation in ber neueren KftfyetiF. $98.
Karl (Sroos, (Einleitung in bie Kftfyetif. $92.
—

,
Der äfthetifdje (Senug. $02.

3 hs. Dolfelt, Der Symbolbegriff in ber neueren, Kftfyetif. $76.

(E. IH eum an n, Die (Bremen ber pfydjologifchcn KfttjctiF. (^feftf^rift 3U

(Ehren non ITTaj £fein3e. Berlin $05.)

(Ebith £anbtnann’Kalifd}er, Hnalyfe ber äfthetifchen Kontemplation.

feip3ig $02.
Hermann Kaefcr, Der affo3iatiüc (faftor bes äftt^ctifdpen €inbrucfs.

1903 .

3 acob Segal, Beiträge 3. experimentellen Hfthctif. Hrchip f. bie gef.

Pfydjologie VII. $06.
—

,
Die bemühte Selbfttäufchung. Hrchip f.

b. gef. pfycfyologic. Bb. VI.

$05 (enthält eine fd?arffinnige IDiberlegung ber lEbeorie pou Konrab
fange.)

—
,
pfychologifche unb normatioe Hfthetif. geitfdjrift für allgem. Üfthctif

pon Deffoir. II,

Konrab fange, Die bemugte Selbfttäufchung als Kern bes äfthetifchen

(Senuffes, unb Das JDefen ber Kunft. 2 Bbe. $oj. (2. Huf. $04.)
Tübingen $96.

Stephan IDitafef, <Srunb3Üge ber allgemeinen HfthetiF. $04.
(Seorg fjirttj, Bas plaftifc^c Sehen als Hinben3mattg. $92.
—

,
Aufgaben ber Kunftphyfiologie. $9*.

8>ur augerbeutfefjen pfychologifdjen üfthetif führen mir 3U ben im
(Eejt ermähnten Schriften noch bie folgenben genaueren (Eitel an:

(Eroce, (Bencbetto), Estetica. palermo $02. Sanbron. (2. Hufl. $04,
beutfd? pon ^ebern $05.)

pilo, (IHario), Estetica.

—
,
Psicologia musicale. IHilano. U. fjoepli.

p or ena (UTanfrebi), Che cos’ e il bello? Schema d’un’ estetica psico-

logica. ITCiiano, U. Ifoepli $05.
Hibot ((Eheobule), Psychologie des sentimenls. Paris $96. Klean.

Sully*prubhomme, L’expression dans lesbeaux arts. paris $83. femerre.



Secfyfter Kbfcfynitt.

Die pfyctyoloßic fccs £iinftlcrifd?cn Staffens*

(£s flingt förmlich mie eine Dermeffenheit, menn ber philo*

foph ober ber pfychologe, ber nicht felbft ein ooEenbeter Kiinftler

ift, es unternehmen roill, eine pfychologie bes fiinftlerifchen

Schaffens 3U entwerfen unb noch n>ohl gar mit bem Knfpruch

auf roiffenfchafttiche unb e^afte Behanblung biefes fchmierigften

aller äfthetifd]en Probleme. 21Tachen mir uns mit einem IDort

flar, mar um biefes Problem auf ben erften Blicf faft aus*

fid^tslos erfcheint. J. Das Schaffen bes Kiinftlers ift feinem

IDefen nach eine probuftiue, fchöpferifdje CätigJeit. Diefe fann

nur ber gan3 nerftehen, ber felbft 3U fchöpferifcher Arbeit be*

fähigt ift. 2. <£s ift eine gan3 eigene 21 rt fchöpferifcher üätigfeit:

ber Kiinftler arbeitet nicht mie ber miffenfchaftliche 5orfd]er mit

abftraften Begriffen, bie einer allgemein uerftänblichen dorntu*

lierung unb ZTTitteilung 3ugänglich finb, fonbern er er3eugt feine

Schöpfungen mit anfchaulichen 2Tiitteln, bie bem KTaterial einer

beftimmten Kunft entfprechen. <£r arbeitet baher auch innerlich

im mefentlichen mit anfchaulichen PorfteEungen, mit 5arben* unb

5ormr>orfteEungen, mit DorfteEungen r>on Cönen, BTelobien unb

Harmonien, mit ben 2Tiitteln einer gemählten ober gebunbenen,

burch Kunftregeln beherrfchten Sprache uff. Der philofoph, ber

biefes Schaffen n a d] uerftehen miE, muß imftanbe fein, fich in

biefes, feiner abftraft*miffenfd)aftlichen Begabung meift fremb*

artige geiftige ^eruorbringen hmß in3ut>erfefeen. Da3u muß er

felbft im gemiffen ZTiaße 3U ber gleichen 2lrt bes geiftigen

Sdiaffens befähigt fein. 3 . Da biefe Cätigfeit in jeber Kunft

mieber eine anbere ift, je nad] ben KTitteln ber Kunft unb
ba bas fjerausfudien bes töcmeinfamen aEes fiinftlerifchen

Sd^affens etmas relatio Unmefentliches ift (bas uns höchftens
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' gewiffe allgemeine (ßefichtspunFte für bas Derftänbnis biefer

CätigFeit unb eine allgemeine pfychologifche Bafis besfelbeit geben

Fann), fo bleibt ber SchwerpunFt bes Derftänbniffes fünfte

lerifcher CätigFeit immer in ber fpe3iellen Knalvfe beftimmter
Wirten unb ein3elner 5älle ihrer Betätigung. Der pfycho*

löge, ber bas Fünftlerifche Schaffen mit bem ihm allein 3U*

gänglid^en KTittel ber Selbftbeobad]tung oerftefyen wollte, mü§te

nicht nur felbft ein fchaffenber Künftler, fonbern fogar ein

unioerfal begabter, in allen Zweigen ber Kunft tätiger

Kiinftler fein. Die Krt ber CätigFeit bes Künftlers wirb oiel

weniger burch allgemeine unb rein pfychologifche Bebingungen

beftimmt, als burch bie fpe3iellen Bebingungen bes Schaffens

in einer beftimmten Kunstgattung. Daraus folgt, ba§ bie BTittel

ber rein pfychologifchen Knatyfe — bie allein jebem 5orfcher

3ugänglich finb — für unfer Problem nicht weit reichen. IDentt

irgenbwo im (5ebiet ber #fthetiF, fo mad]t fid] beim Fünftleri*

fchen Sd]affen immer ein rein inbitnbuelles BTontent

geltenb. XDas ber echte Künftler in feinem Kunftwer! aus*

brüeft, bas ift, inhaltlich betrachtet, ein rein inbioibuetles Cr*

lebnis ober eine gan3 perfönliche Kuffaffung ber IDirFlichFeit

unb ihrer finnlichen Crfcheinungsweife, 3ugleich hn* jeber wahre
Künftler auch eine inbimbuelle 5orm bes Darftellens. <£r

hat feine „5orm", feinen Stil, feinen pinfelftridj, feine eigene

Sprache ober feine eigenen DTelobien unb Harmonien (bas, was
man wohl in ben bilbenben Künften bie fjanbfehrift bes Künftlers

nennt). Das rein 3nbit>ibuelle Fann aber nur in b em Sinne (ßegen*

ftanb ber IDiffenfchaft werben, bafj wir es in feiner rein inbmibuellen

5orm befchreiben unb ba§ wir im allgemeinen mit bem Cinflufj

inbimbuetler DTomente in ben allgemeinen Bebingungen bes

Fünftlerifchen Schaffens rechnen müffen. Die perfönlichFeit ift

aber immer mehr Sache eines unmittelbaren unb intuitioen Der*

ftänbniffes als erfchöpfenber wiffenfchaftlicher Knalyfe.

Kus all biefen (5rünben ift pfydjologie bes Fünftlerifchen

Schaffens bas fchwierigfte Problem ber # ft h e t i F

,

unb

es ift mit DTitteln ber XDiffenfchaft immer nur teilweife lösbar.

DTan barf freilich bie Bebeutung bes 3nbimbuellen in ber Kunft

auch nicht übertrieben, es ift nicht etwa erlaubt, 3U fagen, ba§

im Fünftlerifchen Schaffen „alles inbioibuell" fei, beshalb fpreche

id} auch nur non einem inbitnbuellen KToment, bas fich in ihm
geltenb macht. Denn auch ber Künftler gebraud]t bei feinem

meuntann, ÜjHjetif. 6
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Schaffen unb Bilden bie allgemeinen Ztüttel bes Sinnen*

gebächtniffes, ber phantafie, ber Heflejion, bie motorifchen Pro*

3effe bes Bilbens unb T>arftellens mit ber f]anb ober mit ber

Sprache, biefe finb aber fämtlid] (5egcnftanb pfydjologifcher 5or*

fd]ung, unb bie fpe3ielle Cätigfeit bes Künftlers mirb in jeber

Kunft burd] gemiffe, immer gleiche objeftioc Mittel unb (5e*

feße bebingt: 3n ber Hialerci 3 . B. burd] bie Bebingungen ber

2)arftellung bes breibimenfionalen Baumes auf ber (Ebene bes

Bilbes mit ben ZTTitteln ber 5<*rben unb fjelligfeiten ober in

ber poefie burd] bie ZTTittel bes fprad]lid]en Husbrucfs unb bie

Hegeln bes Dersbaues unb ber einseinen T>id]tungsarten. <£nblicf]

fönnen mir vermuten, baß in bem fünftlerifd]en Schaffen and]

gemiffe allgemeine menfd]lid]e Criebe unb ein allgemeiner,

menfd]licf]er, pfyd]ophyfifd]er Blechanismus ber Übertragung oon

innerlid] (Erlebtem in äußere Darftellung 3ur IDirffantfeit fommt.

£>ies alles fann aber 3ugleid] (Segenftanb miffenfd]aftlid]cr $01*

fd]ung merben. Bber es fragt fid], auf meinem IDege bie

5orfd]ung ba3U oorbringen fann.

Betrachten mir jene pfyd]ifd]en Dorgänge, mie fie, burd]

bie Batur biefer Büttel beftimmt, im 4>ienft ber Aufgabe einer

Kunft arbeiten, fo ftellen mir fie bamit unter ben äftfyetifchen

(Sefid]tspunft unb haben fomol]l in ben allgemeinen pfyd]ologifd]en

(fubjeftmen) Bebingungen ber fünftlerifcf]en Cätigfeit mie in ben

burd] bie Batur ber XTTittel ber Kunft gegebenen objeftioen

Bebingungen bes fünftlerifd]en Schaffens bie Bngriffspunfte

unb bas 5elb, auf bem bie miffenfd]aftlid]e Bnalyfe bes fünft*

lerifchen Sd]affens ftattfinben muß; unb auch rein inbi*

oibuelle Bioment ent3ieht fid] nicht gan 3 ber miffenfd]aftlid]en

5orfchung, mir fönnen menigftens barüber allgemeine Hegeln

aufftellen, mie meit unb in melchem Sinne es fich in ber fchaffen*

ben unb bilbenben Cätigfeit bes Künftlers geltenb machen muß.

Die pfychologie bes fünftlerifchen Schaffens muß aber nach

unferer heutigen Buffaffung ber pfyd]ologie auch burd] bie

Berücffid]tigung phyfiologifd]er paralleloorgänge mit ber (Seiftcs*

tätigfeit bes Künftlers ergäbt merben. Diele Dorgänge beim

Künftler, mie fein Sehen unb fjören, bie motorifchen pro 3effe

bei ber bilbenben unb barftellenben Cätigfeit feiner b]anb, ber

Busbrucf bes inneren Cebens mit ber Sprache, haken eine ber

5orfd]ung 3ugänglid]e phyfiologifdje Seite. XDir fpred]en baber

beffer r>on einer phyfiologifd]*pfyd]ologifd]en Bnalyfe bes fünft*
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lerifchen Schaffens, unb bie phyfiologifche pfychologie ber Sinnes*

tätigfeit unb ber peripheren unb 3entralen 23ebingungen ber

Verarbeitung non Simteseinbrücfen unb bes motorifchen Var=

ftellens unb Bilbens fann uns bisweilen große Vienfte leiften.

2lus biefen Überlegungen geht nun ferner herror, mo unfere

Quellen für bie rriffenfchaftliche Knalyfc bes fünftlerifchen

Schaffens $u fuchen finb. Soweit ber pfychologe auf (Srunb

feiner inbiribuellen Begabung imftanbe ift, felbft fünftlerifch fchaf*

fenb tätig 3U fein, trenn auch nur in bilettantifcher IVeife, fotreit

wirb ihm bas Verftänbnis ber fünftlerifchen Cätigfeit 3um Ceil

burch birefte Selbstbeobachtung unb Vertretung feiner eigenen

(Erfahrungen, 3um Ceil auch burch Knalogiefchlüffe ron biefer

aus 3ugänglich fein, unb auf je mehr Kunftgebiete ftch feine 'Be*

tätigung erftreeft, befto beffer für feine Cehre rom fünftlerifchen

Schaffen. Vaß fünftlerifche Itichtbegabung ein bjinbernis für

ben Üfthetifer fein fann, triffen trir aus 3ahlreichen berühmten

Beifpielen. So mußte fich 3. B. 5nebrich Cheobor Vifcher ben

mufifäfthetifchen Ceil feines fjaupttrerfes ron Köftlin fchreiben

laffen, unb Kant befaß für bie äfthetifche 23ebeutung ber KTufif

überhaupt nur ein geringes Verftänbnis. KTan fönnte nun glau=

ben, ber Üfthetifer brauche fich nur im (Seifte in bas fünfte

Ierifche Schaffen hin^i n 3 u nerfeßen unb es innerlich nach*

3uerleben, um 3U einer Knalyfe beffelben befählt 3U fein. Kber

biefes Hacherleben fann immer nur ein gan3 unrollftänbiges fein,

bas 31t 3ahlreid]en Selbfttäufchungen führt, trenn ber Üfthetifer

bie eigene Krt ber KTi 1 1 e l unb (S e f e ß e einer beftimmten Kunft,

an trelche bas Schaffen bes Künftlers gebunben ift, nicht aus
eigener (Erfahrung fennt. Die KTethobe bes Hacherlebens

feßt eine betaillierte Kenntnis ber trirfliehen Cätigfeit bes Künft*

lers roraus, fonft trirb fie 3U einem trillfürlichen (Erfinben ver*
meint lieh er fünftlerifcher Cätigfeit. XVer trill Kicharb IVag*

ners Kunftfchaffen burch bloßes inneres Hacherleben oerftehen,

wenn er nicht foriel mufiftheoretifche Kenntnis befißt, um fich

im ein3elnen bie mufifalifchen unb rhythmifchen KTittel flar 3U

machen, mit benen tVagner bie äfthetifchen XVirfungen feiner Con*
bramen erreicht h<ü?

fjieraus ergibt fich nun für bie KTethobe ber triffenfehaft*

liehen Crforfchung bes fünftlerifchen Schaffens eine nichtige Sol*

gerung. IVenn nämlich bie bloße Selbftbeobachtung unb eigene

Erfahrung bes Üfthetifers für biefes Problem — außer in ben
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höchft fcltcncn 5ällen, baß ber äfthetifer 3ugleich ein unioerfaler

Künftler ift — nicfyt ausreicht, fo ift bas Problem fein rein
fubjeftiues unb pfychologifches, fonbern es hat eine

mistige objeftiue Seite: bie Sammlung oon Beobachtungen

über fünftlerifches Schaffen unb feine Bebingtheit burch bie Batur

ber ZHittel einer Kunftgattung.

Damit bleibt auch &ie ZHethobe ber Behanblung biefes

Problems feine rein pfychologifche mehr, fie mirb jum groß*
ten Ce il 3U einer objeftiuen. Diefe objeftioe ZHethobe

fann fich auf bie Kusfprücfje unb Beflefionen non Künft*

lern über ihre eigene Cätigfeit ftüßen, unb babei namentlich auch

Unterhaltungen mit Künftlern, biographifche unb autobiographifdje

Botten, ben objeftiu feftftellbaren (Sntmicflungsgang ber

ein3elnen Künftler unb bie oerfd^iebenen perioben ihres Schaffens

uermerten. Sie fann 2. aus einer nergleichenben Betrachtung

ber Kunstgattungen unb ber (Eigenfchaften einjelner Kunff*
merfe Biicffchlüffe machen auf bie Krt ber Cätigfeit, burd]

bie fie heruorgebracht fein müffen. Sie fann 3 . ben Künftler bei

feiner Krbeit felbft beobachten unb bie Krt unb ZDeife, mie er

mit ber technifchen (Sebunbenheit burch &ic Kunftmittel 311 ringen

hat burch birefte Beobachtung feftftellen. (Erft menn mir uns auf

biefc XBeife ein uollftänbiges, objeftiues Bilb von bem
fiinftlerifchen Schaffen unb feinen objeftiuen Bebingungen inner*

halb ber ein3elnen Künfte flargemad}t haben, fann bie fubjeftioe

pfychologifche Krbeit beginnen unb bie rein innere Cätigfeit bes

Künftlers 3unächft innerhalb ber ein3elnen Künfte feftftellen, um
hieraus bas (Semeinfame aller fünftlerifchen Cätigfeiten absu*

leiten. (Dfyne biefe objeftme Dorarbeit bleibt bie pfyd^ologie

bes fünftlerifchen Sd]affens ein oages, unmiffenfd^aftliches unb

millfürliches (Serebe. 3n einem punfte fann aber bie pfycho*
logie uns große Dienfte für unfer Problem leiften: fie fann uns

helfen, bie eigentümliche Begabung 311 uerftehen, bie ben Künft*

ler aus3eichnet, unb mir haben in ber (Segenmart eine miffen*

fd^aftliche Begabungslehre, bie ba3U manche entfd^eibenben Schritte

getan hat. (Es ift aber noch eine m eitere ZTTethobc benfbar,

bie bei ber (Erforfd^ung ber fünftlerifchen Cätigfeit Dienfte leiften

fann, eine ZTTethobe, bei ber freilid} auch &er 5inn bes gan3en

Problems etmas uerfchoben mirb: Die uerglei d^enbe 2Tle*

thobe. Das fiinftlerifdje Sd?affen 3eigt gemiffe Knalogie, Zlhn*

lidtfeiten mit anberen Cätigfeiten bes menfchlid^en (Seiftes 3. B.
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mit bem Spiel (eine Analogie, bie oft bebeutenb übertrieben

worben ift!) ferner mit uerfchiebenen Krten bes Kusbrucfs bes

inneren «Lebens in Zltienen unb (ßebärben unb überhaupt in ber

ga^en oom IPiEen beherrfchteit KTusfulatur, mit ber eigent*

lieben Arbeit ber £janb, wenn fie im Pienfte ber Cebensbebürf*

niffe £Perf3euge ober gewerbliche (Segenftänbe fchafft, ferner

mit bem Silben unb (Seftalten ber reinen phantafietätigfeit; ja

auch bie wiffenfchaftliche DarfteEung eines abftraften Be*

griffsinhaltes ober eines anfchaulich fonfreten (5ebietes unferer

Crfenntnis h<*t manche Analogie mit bem fünftlerifchen 5cbaffen.

IPir fönnert nun bureb ben Nachweis t>on Analogien unb ins*

befonbere bureb bie Be3eichnung ber charafteriftifcf]en Unterfd^iebe

bes fünftlerifchen Schaffens oon biefen ihm mehr ober weniger

uerwanbten Cätigfeiten bie Cätigfeit bes Künftlers in bie ge*

famte menfehliche (Seiftestätigfeit einreihen unb ihr ihren plafc

neben anberen oerwanbten Tätigkeiten anweifen, fjierburch ge*

winnen wir 3ugleich ben allgemeinen kjintergrunb menfcblicber

Tätigkeiten, pon bem aus bie fpesieEe Krt bes fünftlerifchen

Schaffens erft PoEfommen perftanben werben fann, inbern wir

feine Be3iehung 3U ber (5efamtheit anberer menfcblicber Tätig*

feiten naebweifen. IPenbet man enblich bie pergleichenbe ZHetbobe

aud} in bem Sinne an, ba§ man Hücffcblüffe aus ber Cnt*

wicflung ber Kunft auf bie fünftlerifche Cätigfeit macht, fo be*

banbeit man unfer Problem in bem Sinne, wie bas fünftlerifche

Schaffen nicht beim ein3elnen Künftler, fonbern in ber tnenfchlichen

(ßattung als eine aEgemeine Einlage unb ein Crieb ber menfefy*

lieben Batur überhaupt 3U benfen ift.

Überblicfen wir bie bisherigen Perfuche 3U einer ^fthetif

bes fünftlerifchen Schaffens, fo erfcheinen fie gegenüber ber Be*
beutung bes Problems noch in einem recht unbefriebigenben

£id]te, wir finb weit bapon entfernt, in ber Sifthetif ber Gegenwart
über bas IPefen bes fünftlerifchen Schaffens bas letjte IPort

gefprochen 3U haken. 3m allgemeinen laffen fich biefe Per*

fuche in brei (Gruppen orbnen: Sie finb 311m Ceil mehr
allgemeine unb abftrafte Bemühungen ber philofophen, bie ge*

meinfamen <Srunb3Üge aller eh^elnen Wirten bes fünftlerifchen

Schaffens fefouftellen, bie häufig ohne 3ureichenbe Kenntnis bef*

fen, was bei ber Krbeit bes Künftlers por fich geht, ausge*

führt würben. 3™merhin fönnen biefe aEgemeinen Behanb*
lungen unferes Problems, bie mehr bas (Semeinfame bes fünft*
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lerifd]en Schaffens als feine fpejiellen Ausprägungen in ben

ein3elnen Künften betreffen, mand]e allgemeine pfvd]ologifd]c unb

phyfiologifche Dorgänge, bie babei eine Holle fpielen, richtig an*

geben. <£ine 3meite (Sruppe fönnen mir be3eicf]nen als bie

„Künftleräftf]etif". darunter t>erftel]e icf] bie Angaben nonKünft*

lern über itjr eigenes Schaffen, mie fie uns in ber älteren

unb neueren Literatur in fefyr grofjer <3al]l norliegen. IDir

finben fie 3um üeil in Biographien, Selbftbiographien, (Se*

fpräd]en mit Künftlern, bie von ihren 5reunben herausgegeben

mürben, in üagebüchern, Künftlerbriefen, unb in 5orm einiger

meniger IDerfe, in melcheti Künftler fid] mit Bemufjtfein auf bas

äfthetifche (Sebiet begeben haben, um über ihre Cätigfeit unb

manche mit ihr 3ufammenhängenben Probleme su refleftieren.

So michtig für uns auch alle Angaben ber Künftler über ihre

eigene üätigfeit finb, fo bürfen mir uns hoch feinesmegs nont

Stanbpunfte ber IDiffenfchaft aus fflaoifd] an fie binben; benn

einmal ift es nicht gefagt, bafj ber Künftler fid] felbft genau 3U

beobad]ten r>erftel]t, ferner nid]t, bafj er feine Beobachtungen

efaft 3um Ausbrucf bringt, ferner mifd]t fid] bei mand]en Kiinft*

lern and] bie Beflejdon unb bas Dorurteil ber Hfobe ober

eines beftimmten ^eitgefd]macfes ober einer Stilperiobe in ihre

Angaben ein. üypifd] für bie mehr refleftierenbe als beobacf]tenbe

Art fünftlerifchcr Ausfprüche ift bie befannte Schrift bes Bilb*

hauers Abolf bjilbebranb „Das Problem ber 5orm in ber bilben*

ben Kunft", bie mit abfolut un3ureid]cnben pfyd]ologifd]en Be*

griffen unb mangelhaften optifd]en Kenntniffen mehr Beflefion

als Beobachtung miebergibt unb beffen „Cehre nom 5ernbilb"

pfychologifd] unrid]tig ift.

Auch öer IDeg ber Bücffchlüffe aus ben Kunftmerfen unb

non ber Kunftforfd]ung aus auf bas fünftlerifd]e Schaffen,

insbefonbere non ber r>ergleid]enben Kunftforfd]ung aus ift in

ber (Segenmart häufig befd]ritten morben. Um IBieberholungen

311 nermeiben, mollen mir bie €rgebniffe biefer Hletl]obe h^r
nur !ur3 ermähnen, um auf fie bei ber Befpred]ung ber ein*

3eltten «gmeige ber Kunftforfd]ung 3urücf3ufommen. 3 n halt*
lid] unterfd]eiben fid] bie Auffaffungen bes !ünftlerifd]en Sd]af*

fens nor Allem nad] ber (Sattung ber Otigfeit, 3U ber es

bie ein3elnen Äftl]etifer rechnen.

^u ber erften (Sruppe ber Analyfen bes fünftlerifd]en Schaf*

fens mit rein pt]ilofopl]ifd]en HTitteln gehört bas befannte Iüerf
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' Dort Konrab Siebter „Der Urfprung ber fünftlerifchen Cätig*

feit" (\887). diäter befchränft ftef? gait3 auf bie Cätigfeit bes

bilbenben Künftlers, inbem er mit Ued}t betont, baß es fein

fünftlerifdies Schaffen im allgemeinen gibt. Cr mill bie Ent*

ftefjung ber Cätigfeit bes Kiinftlers „aus ber menfehlichen Ba*
tur" erforfchen, unb infolgebeffen befchäftigt fich ^icöler mehr
mit einer allgemeinen pfychologie bes finnlichen IDahrnehmens,

Dorftellens, bes Denfens unb ber Sprache als mit bem fünfte

lerifchen Sdiaffen felbft. Um b i e f e s 51t Derftehn, l^ebt er ins*

befonbere ben (5ebanfen l^eroor, baß in ber fünftlerifchen Cätig*

feit nicht nur eine „5ortfe^ung bes Sefyprojeffes" liegt unb baß

bie (Eigenart fünftlerifcher Begabung nicht barin liegt, baß ber

bilbenbe Künftler bie Batur befonbers genau anfchaulich auf*

faßt — bas ift Dielmehr auch bei Bichtfiinftlern möglich — bie

Kunft fängt Dielmehr erft ba an, „mo bie Knfcfauung aufhört".

Der Künftler 3eicfnet fid\ alfo baburch aus, baß ihn feine eigene

tümlicfe Begabung in ben Stanb fefct, doii ber anfc^aulicfen

IDahrnehmung unmittelbar jum anfchaulichen Kusbrnd
iiber3ugefen. Seine Bejiefung 3ur Batur ift feine anfdiauliche,

fonbern eine Kusbrucfsbejiefung, unb in biefer liegt bas eigen*

tiimlicfe „XDunber ber Kunft". Kusbrucfsbemegungen alfo, bie

mir allgemein bei ben U7ertfd]en angebeutet finben, gelangen

beim Künftler „3U einer einfeitigen, unb bas gewöhnliche 2Tüaß

iiberfteigenben Cntwicflung". Die Cätigfeit bes Künftlers fteft

ferner nicht in einem eigentlichen (Segenfat$ 3U ber bes w i f f e rt*

fchaftlichen 5orfd]ers, in beiben ift Dielmehr berfelbe Crieb

mächtig: bie XDirflichfeit nicht bloß paffiD an3ufchauen unb Don

ihr 3ix miffen, fonbern fie burch eigene Verarbeitung „tätig 3ur

Klarheit unb 3U Beichtum 3U entmicfeln"
;
nur tun beibe bas

mit Derfchiebenen Bütteln unb in Derfchiebener IVeife, ber 5or*

fcher mit (Sebanfen unb Begriffen, ber Künftler mit ben Dar*

ftellungsmitteln ber Kunft, bie ihm ebenfalls eine eigene Krt

„Crfenntnis ber IVelt" Derfchaffen foll. Diefe ift aber eine Diel

reichhaltigere unb flarere als bie in XDorten unb Begriffen,

benn was er erfaßt unb barftellt, finb bie Dinge felbft. Daher

ift bie Cätigfeit bes Künftlers bjerDorbringung unb Darftellung

einer IVirflichfeit. Klles Erfaffen ber IDirflid^feit mit ber Er*
fenntnis hat etwas Unbefriebigenbes, beshalb greift ber

UTenfch in feinem f ünftler if ch en Criebe 3U einer „mechani*

fchen Cätigfeit" unb unter3ieht fid] ber Bearbeitung eines Stoffes,
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um eine ficfytbare IBirflichfeit ^et3U ft eilen. (Eben barum muß
aber auch fünftlerifd^e Cätigfeit immer fragmentarifd] bleiben,

fie ift „ein immer unb überall fich mieberlplenber, 3U ben per*

fd]iebenen (ßraben bes Gelingens füfyrenber Berfuch, in bas

(Sebiet bes Sichtbaren Seins porjubringen unb es in geftal*

tenber 5orm bem Bemußtfein an3ueignen."

IBir finb auf 5iekler’s (ßebanfen etmas genauer einge*

gangen, rpeil feine Betonung bes Criebes 3um Ausbrucf unb

3ur Barftellung beim Künftler in pielen Auffaffungen bes fünfte

lerifchen Schaffens mieberfehrt. (Segen 5iebler muß man be*

merfen, baß natürlich bas gefteigerfe Sehen unb Beobachten

eine unerläßliche Bebingung bes fünftlerifchen Schaffens ift, ebenfo

bie gefteigerte Ceiftung bes Sinnengebächtniffes unb ber anfehau*

liehen phantafie. Aber bas ift richtig, baß alle biefe „theoretifchen"

Begabungen feinen Künftler machen, fonbern baß bas Bar*

ftellungspermögen hin3u?ommen muß. <£s ift aber noch feh*

bie 5^age, ob bas fünftlerifche Barftellen unb Bilben auf eine

Stufe 3U ftellen ift mit bem, toas mir im allgemeinen als „Aus*

bruef inneren Cebens" ober als bie „Ausbrucfsporgänge" be*

3eichnen. IBas ben Ausbrucf innerer (Erlebniffe in ZUienen unb

(Sebärben — ber allein bie Be3eid]nung Ausbrucf im ftrengften

Sinne bes IBortes perbient — pou bem fünftlerifchen Schaffen

funbamental unterfcheibet, ift bies, baß burch ihn fein blei=

benbes IBerf gefchaffen mirb unb baß er überhaupt niemals

ben Charafter ber barftellenben unb bilbenben Cätigfeit annimmt,

außer fofern bei bem mimifchen Künftler bas Barftellen felbft

auf bas ZHittel bes (Sebärbeitfpiels angemiefen ift. Bei Rebler

permiffen mir ferner eine Kngabe ber ein3elnen Stabien bes fünft*

lerifchen Sd^affens, 3. B. bes Übergangs pon Auffaffung ber

Batur 3um phantafiebilb, 3ur Kompofition bes Kunftmerfes unb

bann mieber 3ur Beflejion über bie Barftcllungsmethobe unb

enblich bie Ausführung felbft bis 3U ber leßten „Seite". Ber Bach*

meis biefer Stabien bes fünftlerifchen Schaffens ift aber für

fein Berftänbnis pon funbamentaler Bebeutung.

An biefem Bachmeis haben fich bie meiften übrigen mobernen

Afthetifer perfucht. XBunbt hat namentlich bie IBichtigfeit ber

fünftlerifchen (Eingebung betont, bie blißartig ben Künftler

erleuchtet, menn er bie 3^ce feines Kunftmerfes faßt.

fünftlerifchen Schöpfung liegt nach JBunbt eine aftipe phantafie*
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tatigFeit 3U (Grunbe, bie nicht bas <8an$e bes KunftmerFes „mo*

faiFartig" aus Ceilen 3ufammenfeßt, fonbern bie 3bee bes (Gan*

jeu 3uerft ins Beroußtfein bringt. Dor allem barf man nad}

IDunbt nid\t glauben, baß bie urfpriingliche 3^ bes KunftroerFs

burch logifche DenFaFte ermorben rnirb. „Der mähre Kiinftler

mirb nie bariiber KusFunft geben Fönnen, melden <§mecF er bei

einer beftimmten Schöpfung im Uuge t^at". 3m (5 e g e n f aß
3u XDunbt fyat (Georg fjirth ^eruorge^oben, baß bie mühe*
»olle Arbeit bes Kiinftlers, fich bie SchranFen ber Dermirflid^ung

feiner Eingebung Flar 3U mad]en, bas Berechnen unb Ubmägen
ber ted^nifd]en HTittel, bas Hingen mit bem HTaterial unb feiner

Bearbeitung non größter IDichtigFeit für bas Derftänbnis Fünfte

lerifdjer Arbeit ift. 3nf°^c biefer BefchränFung burch bie HTittel

einer Kunft bebarf ber Künftler gerabe einer „Fritifchen Schu*

lung feiner phantafie", Fraft beren er alles Überfchmengliche,

Unrealifierbare, Unbrauchbare aus ber feines KunftmerFes

nerbannen muß, mährenb gerabe ber „HichtFünftler" feiner phan*
tafie Feine <§ügel a»3ulegen braucht. (Sbenfo »erlangt ffirth, baß

ber Künftler einen Flaren „<5t»ecF" bei feiner inneren Hrbeit im

Huge ha^c - U)ir muffen fjirth in biefem punFte Hecht geben.

Denn bie gan3e Kunftgefchichte lehrt uns, baß sahireiche Kunft*

r»erFe aus ber 3ielber»ußten Cöfung beftimmter Fünftlerifcher

Probleme h^n>orgegangen finb. Befonbers lehrreich für biefen

Hachmeis finb bie »ielen <Gin3elforfchungen unferer KunfthiftoriFer

über ben «GntroicFlungsgang ein3elner KunftmerFe, in benen immer
inieber basfelbe Fünftlerifcho Problem auftritt, bas fich bie Künft*

ler »olIFommen Flar machen unb um beffen Cöfung fich oft

burd? »iele (Generationen hmburch bie Fünftlerifche Krbeit gebreht

hat. So 3eigt 3. B. StubnicFa in feiner Unterfuchung über bie

allmähliche XDanblung ber 5orm ber griechifd]en Siegesgöttin,

baß es fich babei um bas fchmierige Problem hnnbelte, in HTar*

mor eine herabfchmebenbe (Geftalt bar3uftellen
;
ein folches Problem

fchroebte ben griechifchen Bilbhauern 3ah^hnnberte lang mit Be*

ftimmtheit »or unb mußte fich mehr burch 3ielbcr»ußte Heflejion

als burch blißartige Eingebung löfen laffen. Dasfelbe erfieht man
aus bem IDerF »on (Georg XDeicFer „Der Seelen»ogel", in meinem
bas Problem ber fymbolifchon Darftellung ber Seelen »erftor*

bener HTenfchen mittelft einer üogelgeftalt burch mehrere 3<*h^
hunbcrte hmburch »erfolgt toirb. 3m übrigen h<*t (Georg ffirth

insbefonbere bie phvfiologifche Seite bes Fünftlerifchen Schaffens
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mit eingehender Bearbeitung feiner einseinen Ceilporgänge in

ihrer phyfiologifd]en un& anatomifchen (Srundlage behandelt.

Unter den Autoren, melche fich mit der Analyfe der «Sin*5

3elftadien des fünftlerifchen Schaffens befonders befaffen, fom*

men auch nieder namentlich pfychologifche Äfthetifer in Betracht.

So hat UTar Deffoir vier Stadien oder phafen des fünfte

lerifd]en Sd)affens unterfchieden : die Derjücfung, fie entfprid]t

etma der Eingebung bei XDundt und ift jener erfte «guftand be*

geifterter innerer (Erregung, der der Erjeugung der &es 3U*

fünftigen IDerfes porangeht. Auf fie folgt die Konseption, die

erfte eigentliche 3&ee des 3ufünftigen IDerfes. hierauf folgt die

erfte flüchtige Ausführung, die Sfi33e, darauf dann die eigene

liehe und legte Ausführung oder innere Durd^führung. (Segen*

über der verbreiteten ZTTeinung, dag der Künftler befonders gut be*

obachten müffe, mill Deffoir mehr XPert darauf legen, dag die

gan3e Cebenserfahrung des Künftlers ein inftinftives Sehen
und Erinnern ift, ein ab fichtslof es Erleben; denn durch die

fyftematifd]e Beobadgung gemimten mir 3erftreute Ein3elheiten,

der Künftler bedarf dagegen der Anfchauung eines (Sa^en. 3n
der phantafie des Künftlers ift das (San3e gemiffermagen früher

als feine Ceile; eben meil der Künftler (Sefamtvorftellungen von

Dingen hat, farm er fie nun in feiner phantafie verarbeiten

und bald diefen, bald jenen Beftandteil der (Sefamtoorftellung

311 feinem 3ufünftigen ^meefe gebrauchen. IDir fehen h^rin

offenbar einen grundlegenden (Segenfag der Auffaffungen hc^
vortreten, bei Deffoir und IDundt mird mehr das Ausgehen

von der 3^ce des gan3en Kunftmerfes betont, bei £?irth mehr
das Ausgehen von f ünft lerif chen Eigelb eiten. So per*

fud]t Ifirth aud] an Beifpielen 3U 3eigen, dag ein Kunftmerf

fehr mohl mofaifartig durch eine 3ielbemugte Denfarbeit ent*

gehen fann. Das ift oft der 5all, menn dem Künftler eine be*

ftimmte Aufgabe von einem Auftraggeber geftellt murde. So
murde 3. B. Albredg Dürers Eriumphpforte des Kaifers UTari*

miliatt von der Kaiferlichen I}offan3lci porgefdirieben, trogdem

hat der Künftler es verbanden, ein edges Kunftmerf daraus 3U

geftalten (bjirth, S. ^6A7).

3n folgen (Segenfägen der Auffaffung 3eigt fid^ recht deutlich,

mie mettig mir durch allgemeine Betrachtung des fünftle*

rifchen Sd^affens gemiitnen, eine Eätigfeit, die fo fompli3iert

ift und fo perfchiedene farmen und 5älle annehnten und per*
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fdßebene IBege einfchlagen fann, muß eben in biefer fonfreten

UTannigfaltigfeit gemürbigt merben unb mas als allgemeiner

Pro3efj übrig bleibt, ift nicht oiel mehr als einige gan3 allge*

meine Beftimmungen, mit benen niefjt mel gewonnen mirb. Der

Schmerpunft ber 3ufünftigen 5orfd]ung toirb halber mehr in

pfychologifcher €in3elarf>eit nad\ Urt ber Unterfuchungen ron

Deffoir ober phyfiologifcher, nach Urt berer oon fjirth unb anberen

ober enblich in rergleicfyenben Betrachtungen ber Kunftmerfe
unb Hücffchlüffen aus ihnen auf bie üätigfeit beftehen müffen,

aus ber fie henxmgehen. 3n bem ermähnten (Segenfaß bürfte

bie XDahrheit mohl in einer Bereinigung beiber Unfichten ju

fud^en fein; es gibt einerfeits inbioibuelie Unterfchiebe ber fünft*

lerifchen Begabung, bie — ähnlich mie auf miffenfchaftlichem

(Sebiet — als eine oorjugsmeife fynthetifche (3ufammenfaffenbe)

unb eine mehr analytifche (3ergliebernbe) (Seiftesart 3U bejeichneit

finb, unb fobann ift je nach ber fpejiellen Uufgabe bes Künftlers

unb bem Uusführungsftabium halb mehr ein „mofaifartiges"

Kombinieren ron (Su^elheiten, halb mehr ein Ubflären allge*

meiner 3^n für ben Künftler erforberlich.

(£inen anberen XBeg 3um pfychologifchen Berftänbnis bes

fünftlerifchen Schaffens fchlagen folche Ufthetifer ein, meld]e fid}

mehr bie fünftlerifche Begabung, insbefonbere ihre höchfte

Stufe, bas fünftlerifche (Senie jum (Segenftanbe ber Unter*

fud^ung machen. Da3u hat uns bie neuere 3nkiütoualpfychologie

in ihrer ausgebehnten €rforfchung inbitnbueller Begabungs*

unetrfchiebe (ber Borftellungstypen, (Sebächtnistypen, Phantafie*

typen) ein großes unb fehr brauchbares UTaterial geliefert. Uuf
bie fünftlerifche Begabung ift biefe neue Begabungsforfchung

aber leiber noch n?enig angemenbet morben. (Sute Unfänge
ba3U finb insbefonbere gemacht morben non Ulf. Binet unb früher

fd^on oon bem <£nglänber 5rancis (Salton; ebenfo fann uns bie

<£rforfchung franfhafter Steigerung ber Begabung unb

überhaupt bie pathologifche Beränberung bes Seelenlebens mich*

tige Beiträge 3um Berftänbnis jener einfeitigen Steigerung

ber Begabung liefern, bie in Dielen 5älfen bas fünftlerifche

(Senie ausjeichnen. Das (Senie ift 3U allen feiten ben UTenfchen

ein intereffantes problem gemefen. Ceffing, Kant, Sd]open*

hauer haben fich ausführlich mit feiner <£rflärung befchäftigt

unb noch in unferen Cagen hat ber befannte Streit 3mifchen

Hermann Ciirf unb Kuno 5ifd]er gejeigt, melden <£hrgei3 neuere
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Kfthetifer auf bie 5rage ber Priorität in einer <£rflärung bes

(Senies fefcen.

3n ber Kuffaffung bes fünftlerifchen (Senies ftehen fid]

heut3utage 3tx>ei grunboerfchiebene Knfichten gegenüber: <£nt*

roeber bringt man bie geniale Begabung bes Künftlers in <§u*

fammenhang mit einer ins Kranfhafte gefteigerten Cinfeitigfeit

menfchlicher Begabung überhaupt, unb bie außerorbentlich ge*

fteigerte Begabung bes (5enies roirb bann Dielfach fo ange*

fefyen, baß fie notmenbig 3ugleid] eine Pernachläffigung ober

Perfümmerung anberer geiftiger Cätigfeiten mit fkh bringt, ober

fie foll fich nicht entfalten fönnen, ohne baß bas BerDenfyftem

unb bas allgemeine förperliche XPohlbefinben auf bas tieffte

gefchäbigt rrerbe. *<£ine 3toeite (8ruppe t>on Kfthetifern leugnet

hingegen, baß bie geniale Begabung unb insbefonbere bie bes

Künftlers etruas Kranffyaftes haben müffe, man oerfucht bann,

bie fünftlerifche Begabung oom Stanbpunfte ber roiffenfehaft*

fchaftlichen Begabungslehre bes normalen XHenfchen aus 3U

oerftefyen. §u ber erften <5ruppe gehören insbefonbere unter

ben Kfthetifern 5^- r>on bjausegger, ber bie Arbeit bes Künftlers

mit traumhaften unb hYPnotifchen <§uftänben oergleicht, ferner

Pilthey unb Peffoir. Peffoir hat befonbers bie an bas Kranf*

hafte gren3enbe Steigerung ber Beroentätigfeit bes genialen

ZTTenfchen h€rc>or9ehoben ;
XPilhelm Dilthey hat &ie Perruanbt*

fd^aft 3toifchen bichterifcher Cinbilbungsfraft unb ZDahnfinn feft*

3uftellen oerfucht unb eine fpe3ielle Knalyfe ber bichterifchen

phantafie gegeben. Cine ähnliche Kuffaffung tuirb befonbers

Don UTeb^inem vertreten
: p. 3. ZTlöbius hat oerfucht, an Sdiopen*

hauer, Bießfche, (Soethe u. a. 3U 3eigen, baß geniale Begabung

oft mit neurafthenifeber Peranlagung, erblicher Belaftung, unb

3ahlreichen franfhaften ^ügen 3ufammen befteht. Km meiteften

geht hi^in <£efare Combrofo, ber in feiner Schrift (Senie unb

3rrfin eine ZTTenge Catfachen über bie pathologifdhe Begabung

gefammelt hat- namentlich ift es intereffant, 3U fehen, baß bie

oerbrechorifche Knlage häufig mit genialen «gügen vereinigt ift,

unb bie pfychologie bes Perbrechers unb bes fjochftaplers 3eigt

oft in überrafchenber XPeife ein «gufammenbeftehen oon ein*

3elnen genialen gügen mit franfhafter Peränberung bes mora*

lifchen Sinnes bei gleichseitiger fjerabfeßung ber Urteilsfähig*

feit bis 3um Schu>ad]finn, fo baß man oerfucht ift, von genialen

Perbrechern unb genialen Schmachföpfen 311 rebeit.
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(Eine (Erflärung ber fiinftlerifchen Begabung uom Stanb*

punfte ber normalen pfycfyologte aus oerfuchte (Sabriet Seattles

(Das fünftlerifche (Senie, €eip3tg \tyOfy. Seine (Srunbbehaup*

tung ift gerabe3u bie : bas (5enie ift feine Abnormität, es

bebeutet immer nur einen <8rab*, feinen IDefensunterfchieb uoit

ber normalen Begabung. Als Kern ber fünftlerifchen Begabung

fielet auch S6ailtes an, bie enge Besiehung 3mifd]en bem inneren

Bilbe unb ber barftellenben Bemegung unb er meint, baß bas

Bilb 3ur Belegung merbe, wenn es fich bloß feftfeße unb fiel]

immer mieber aufbränge. „Die Belegungen feßen fich als*

bann in berfelben ZDeife 3ufammen mie bie Bilber." Die Art

unb IDeife, mie bies gefchieht, roirb aber oon Seailtes nur in

ungenügenber XDeife befchrieben.

IDir müßten nun noch auf bie außerorbentlich reiche £ite*

ratur eingehen, bie als Quelle für bie Ausfprüdje unb Befennt*

niffe oon Künftlern über ihre eigene Cätigfeit in Betracht

fommt. <Es mürbe jeboch meit über ben Baum biefer Sdirift

hinausführen, wenn mir ben (Ertrag biefer (Offenbarungen ber

Künftler über fid\ felbft für bas miffenfd]aftlid]e Derftänbnis bes

fünftlerifchen Schaffens l|ier oerarbeiten mollten. <Es märe eine

banfensmerte Aufgabe, einmal biefe Künftleräftfyetif für

alle «gmeige ber Kunft 3U fammeln unb 3U fickten unb ihren

miffenfd)aftlid]en (Ertrag feft3uftelten. 5ür bie BTalerei fyat biefe

Arbeit ausgeführt Hermann popp, BTaler*Afthetif (Straßburg

(902); biefer oerbienftuollen Arbeit ift neuerbings eine intern

effante Sammlung t?on Ausfprüchen großer Künftler über fich

felbft unb ihre Kunft an bie Seite getreten: „Künftlermorte"

oon Kart (Eugen Scfymibt (£eip3ig, Seemann, (906 ). Ceiber

beachtet Schmibt faft gar nicht bie Ausfprüche ber Künftler

über ihr Sd]affen unb befd^ränft fich auf Künftler bes (9 -

hunberts. 3m allgemeinen ergibt fich aus ben Auf3eichnungen

neuerer Künftler unb aus ben BTitteilungen ihrer dreunbe

über ihr Schaffen, baß bas Bingen bes Künftlers mit ber (Se*

bunbenheit burch bas BTaterial unb bie Cechnif unb bie (8e*

feße unb Begeht ber ein3elnen Kunft, ferner bie Abficht, beftimmte

fünftlerifche Probleme 3U löfen ober einer r>on bem Auftrag*

gebet* geteilten Aufgabe gerecht 311 merben, unb meiter bie Ab*
hängigfeit bes Künftlers oon bem geitgefchmacF ober auch um*
gefeiert fein Beftreben gegen ben Seitgefchmacf unb bie BTobefunft

an3ufämpfen, meit mehr für bas Derftänbnis bes fiinftlerifd^en
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Schaffens in Betracht fommt, als bie allgemeine Cätigfeit bet*

phantafie unb ber „Ausbrucf" innerer <£rlebniffe in beftimmten

Bewegungen. <£s B^anbelt fich bei ber fünftlcrifd)en Cätigfeit

überhaupt gar nicht um bas Umfeften allgemeiner 3been in

motorifche Vorgänge bes Ausbrucfs ober ber Darftellung, —
mit folchen Allgemeinheiten fommt man nur 3U ben all-

gemeinen pfychologifchen (Srunblagen ber fiinftlerifchen

Cätigfei t, nicht 3U biefer felbft. Dielmehr oerfolgt ber Künft*

ler in ben meiften 5äUen ebenfo bestimmte <§iele roie ber

toiffenfchaftliche 5orfdier unb nur in ihrer Dertoirflichung
überlägt er fich häufiger einem inftinftioen unb einem intuitioen

Schaffen als jener. Das ift ein allgemeiner, in biefer Citeratur

heroortretenber <?>ug. IDir fefjen bas in ben Schriften oon

Anfelm 5euerbad), Karl Stauffer, aus ben Zeitteilungen oon

fjans oon ZTTarees, aus ben Berichten über bas Schaffen oon

Böcflin, oon Segantini u. a.

5ragen mir noch, 3ugunften toeld^er ber obigen Theorien
bie Künftlerbefenntniffe fprechen, fo ift es ficher, bag fie nicht

3ugunften ber pathologifchen Auffaffung ber fiinftlerifchen

Begabung gebeutet toerbeu fönnen unb obgleich natürlid) ZTTänner,

bie ihre gan3e Cebensarbeit in ben Dienft einer fiinftlerifchcn

Aufgabe ftellen, bistoeilert eine groge cEinfeitigfeit ber Begabung,

eine Dernachläffigung aller anberen Cätigfeiten, eine (Bering*

fchä^ung ber Sorge um bas täglid^e £eben 3eigen unb infolge

oon geiftiger Überanftrengung ein3elne neurafthenifche unb patho*

logifche ^üge 3eigen, fo ift es hoch in ber I^auptfache eine

Dertoechflung von Urfache unb IDirfung, toenn man babei bas

Kranfhofte 3ur Urfache ber gefteigerten Begabung machen toill,

toährenb bas Umgefehrte richtig ift. Allerbings treten bie <£r*

fcheinungen einfeitig gefteigerter roiffenfchaftlidjer ober fünftlc*

rifcher üätigfeit auch mit ben franfhaften <£rfcheinungen in

ZDechfelioirfung, inbem bie gefteigerte Cätigfeit eine allge-

meine Zunahme ber Crregbarfeit bes Beroenfvftems mit fid?

bringt unb biefe toieber auf bie Steigerung geiftiger Cätigfeit

3urücfroirft, aber es h^ßt hoch &ie Cätigfeit bes (Benies unter

ben UTagftab fpiegbürgerlid]er Befchränftheit riiefen, toenn man
mit ZTiöbius jeben oon bem geiftigen Ceben bes Bilbungs*

philifters abtoeichenben <3ug übernormal gefteigerter Senfibilität

als Betoeis für eine franfbaftc (Brunblage ber genialen Be*

gabung anfieht.
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5ür bie pfYcf7 otogifd7 c Uuffaffung ber fünftlerifchen Be*

gabung fpielen insbefonbere bie ausgebehnten 5°rfd}ungen ber

gegenmärtigen pfychologie über einjelne Seiten bes Seelenlebens

eine große Holle, bie ber Künftler befonbers 3U betätigen fyat.

3m allgemeinen muß bie pfychologie annchmen, baß fünftlerifd^c

Begabung auf einer Steigerung oon brei oerfdjiebenen geiftigen

5unftionen beruht : einer Steigerung unb Verfeinerung ber € nt p *

fänglichfeit in ber Tlufnahme von <£inbrücfen (befonbers burch

bie ^öl^eren Sinne: 2luge unb 0hr); einer Steigerung ber in ne*

ren Verarbeitung empfangener <£inbrücfe mit ber fynthe*

tifchen (3ufammenfaffenben, aufbauenben) unb fombinierenben

phantafie unb bem (ßemütsleben, unb einer Steigerung aller 3ur

finnlid^anfchaulichen 3>arftellung unb XViebergabe innerer <£r*

lebniffe gefyörenben dunftionen (ber Sprache, bes Bilbens unb

T>arftellens mit ber fjanb, bes UusbrucFs innerer €rlebniffe in

Cönen uff.).

<£s mürbe uns 3U einer meiten 2lbfd]meifung in bie

pfychologie nötigen, wenn mir bie neueren 5orfcfyungen über

alle biefe Vorgänge unfres geiftigen Cebens hier entmicfeln mollten.

XVir müffen uns mit einigen ffinmeifen begnügen. ZVunbt l}at

namentlich bie phantafie, bie <8emütsbemegungen unb bie

XVillensoorgänge mit Büdfid]t auf bie 5^age ber Einlage, ber

perfönlichfeit unb ber inbitnbuellen X>ifferensen unterfucht (ogl.

Völferpfychologie, Bb. II, \. 19^5. (Srunbjüge ber phyfiol.

pfychologie, 5. 2lufl., Bb. III).

XV. Stern hat eine pfychologie ber inbioibuellen Differenjen

ausgebilbet (Ceipjig J897). K. Kraepelin hat uns bic XVege

3U einer meffenben Beftimmung von „(Srunbunterfchieben ber

perfönlichfeit" gemiefen (pfychologifche Arbeiten, Bb. I, ffeft p.

Bich. Baermalb entmicfelte eine „Cheorie ber Begabung". (1896.)

T>ie allgemeinen (Srunblagen ber heutigen pfychologie ber inbmi*

buellen Unterfd]iebe unb Begabungsbifferenjen habe ich be*

hanbelt in meinen „Vorlefungen 3ur €inführung in bie ejrperi*

mentelle päbagogif (Ceip3ig 1907). 2llle biefe Arbeiten ber

allgemeinen pfychologie treten 3U ben ermähnten Unterfuchungen

über fünftlerifche Begabung unb (Senie in ein ergänjenbes Ver*

hältnis; fie finb leiber noch oiel 3U menig für äfthetifche 5^agen

ausgenußt morben. XVunbt gibt in feiner Völferpfychologie (II, J)

eine eingehenbe Unterfucßung über bie Bcbeutung ber phantafie

für bie bilbenbe Kunft, in ber befonbers bemerfensmert finb bie
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Stufen ber Kunfttätigfeit, bie er unter pfychologifchen (Sefidtfs*

punften aufftellt : 2lugenblicfsfunft, Crinnerungsfunft, ^ierfunft,

Nach<*hmungsfunft, 3kealfunft. 2lllein biefe Stufen finb mehr
pfychologifch fonftruiert als roirflict? aus bem XDefen perfchiebener

5äüe ber Kunftbetätigung abgeleitet. 3^be pergleichenb ethno*

logifche Unterfuchung ber toirflich porhanbenen Wirten ber Kunft*

betätigung ift mertpoller als biefe pfychologifchen Konftruftionen.

Behanbeln mir noch fürs bie Sxaqe, als mas für eine 21 rt

pon Cätigfeit bas fünftlerifche Sd^affen pon ben einjelnen

Üfthetifern be 3eichnet mirb. Da begegnen uns getpiffe irrtümliche

2luffaffungen, bie fiel) mit ber befannten ^ähigfeit, bie gerabe

3rrtümern (insbefonbere £]albmahrheiten, bie bas Hebenfäd^
liehe unb Unmefentliche 3ur bjauptfache machen) eigen ift, 3°^
l^unberte lang feftgehalten tporben finb. 3m allgemeinen raurbe

bie fünftlerifche Cätigfeit aufgefaxt, entmeber als „2t ach*

ahmung" (Naturnad]ahmung) ober als eine Betätigung bes

Spieltriebes (auch tpofyl als ibentifd] ober rpenigftens per*

manbt mit bem Spieltrieb) ober als (Sefüfylsausbrucf, ober

als eine eigentümliche 21rt pon Dar ft eilen unb Bi Iben.

Dementfprechenb ift ber Kunft trieb bes XTTenfchen aufgefafjt

tporben als Nachahmungstrieb, ober Spieltrieb, ober Crieb nad\

(Sefüfylsausbrucf ober Darftellungstrieb.

Die ältefte unb 3ugleich bie perfehltefte Cheorie ift bie Nach*

ahmungst^eorie. Sie tourbe pon plato unb 21riftoteles in bie

Üfthetif eingeführt unb henrfchte bann faft 3rpei 3a^daufenbe

lang, benn felbft in ber (ßegenmart ift biefes rpiberfinnige Schlag*

tport noch nicht gan3 ausgerottet. 5olgenbe Überlegungen 3eigen,

meshalb bie fünftlerifche Cätigfeit nicht als „Naturnachahmung"

bejeichnet merben fann: (. bas IDort 2tachahmung ha * feinen

gan3 un3u>eibeutigen, burch ben feftftehenben Sprachgebraud]

beftimmten Sinn, es bebeutet bas mirfliehe 2tachmachen ber

(ßebärben unb bes 2TTienenfpie(s eines anberen Zltenfd^en mit
ZTCienen unb (Sebärben. XDenn mir es bar über hinaus
anmenben auf bie fünftlerifche Cätigfeit im allgemeinen, fo

miberfpricht bas jebenfalls bem Sprachgebrauch unb mufj einen

unrichtigen (Sebanfen in bie 21uffaffung ber fiinftlerifchen Cätig*

feit hineinbringen. Der 21usbrucf Nadiahmung trifft alfo höchftens

für bie fdiaufpielerifche Kunft 311 ,
benn biefe arbeitet mit XHieneti

unb (Sebärben. 21 Ile anbere fünftlerifche Cätigfeit ha * mit

Nachahmung nid^ts 3U tun. XDenn ber Bilbhauer eine Statue
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bilbenb barftellt, fo afymt er bod} ntd\t trie ein XHimiFer irgertb*

einen 2T7enfd}en nacfy! Die gan3e Arbeit feiner pfyantafic unb

feiner b}änbe ift lebensoolles (S eftalten, Dar ft eilen unb

Bilben, aber nicfyt Bacßafymen. 2 . Kugenfcfyeinlid) ift bas,

mas 3ur falfcßen Knmenbung bes Begriffs Bad}al}mung auf bie

Fünftlerifcße CätigFeit Deranlaffung gegeben fyat, bie Catfacße,

baß bas probuft ber KunfttätigFeit, bas KunftmerF, feinem

CffeFt nad? als eine Bacßafymung ber IDirFlidiFeit er f d] einen
Fann. Allein bamit, baß eine rollFommen unFünftlerifcße 2luf*

faffung ben CffeFt ber KunfttätigFeit irrtümlich für eine Bach*

ahmung ber IDirFlichFeit galten Fann, mirb hoch nicht bie CätigFeit

bes Künftlers felbft 3ur Bachahmung. 3n XDafyrfyeit ift bas

echte KunftmerF nie ein bloßes Kbbilb ber Bahir, fonbern audi

feinem CffeFt nach eine fchöpferifche Beugeftaltung ber IDirF*

lichFeit. 3. Selbft für bie Kunft bes Schaufpielers trifft ber

KusbrucF Bachahmung nicht gan3 3U, benn ber gute Schau*

fpieler ahmt nicht bloß nach, fonbern er fucht feine Holle auch

fchöpferifch in feiner phantafie unb bem HTienen* unb (Se*

bärbenfpiel feiner äußeren perfon neu3ugeftalten. HTit bem

Begriff ber Bachahmung rrirb bas w e f
e n 1 1 i ch ft e an ber Fünft*

lerifd^en CätigFeit uerbecft: bas fchöpferifche, neugeftal*
tenbe Clement! Selbft trer ein porträt malt ober eine

beftimmte £anbfd]aft barftellt, ift Fein Künftler, fonbern ein Stütn*

per, trenn er trirFlich „nachahmt", genauer gefagt nad]bilbet,

bertn ein Bachahmen Fann ja Ijier überhaupt nicht ftattfinben.

So rerFennt alfo ber Begriff ber „Badiafymung" einerfeits bie

21 rt ber Fünftlerifcfyen CätigFeit überhaupt, bie eben Dar ft eilen
unb Bilben eines innerlich geflauten XDerFes ift, unb er rer*

Fennt bie rrefentlichfte Cigenfchaft biefes Darftellens: feine neu*

geftaltenbe, fdjöpferifche, Fombinatorifche unb originelle Seite.

3ulius IDalter hat in feiner (5efchichte ber $ftfyetiF bes 2llter*

tums auch ben CrFlärungsgrunb bafür angegeben, tresfyalb bie

griechifchen philofophen Feine beffere Definition fanben: es fehlte

ihnen ber Begriff ber fchöpferifchen Phantafie, bie uns

gerabe bie nid}t*nad?at}menbe Batur ber Fünftlerifchen Krbeit

rerftänblich macht. Kllerbings Fannten plato unb Kriftoteles

bie ibealifierenbe CätigFeit bes Künftlers, fie mußten biefe aber

3U ber „Bachahmung" in Fein rechtes Derhältnis 3U feßen.

Cbenfomenig ift ron ber ’2luffaffung ber KunfttätigFeit als

einer 2lrt ron Spiel 3U galten. 2lud] hierbei hat eine un*

JHeumantt, Üjitjetif . 7
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3meifelhaft beftehenbe ä^nlic^fcit (Analogie) bie tiefe Der*
fdjiebenfyeit beider Cätigfeiten überfein laffen. 2>aß bie

Kunft bem Spiel uermanbt ober gar mit ihm gleich fei, mürbe

ebenfalls oon plato behauptet, bann insbefonbere oon Schiller

betont, in ber (Segenmart mieber t>on Diethe, Karl (Sroos unb

Crnft (Sroßc (in beffen früherem IDerf: Anfänge ber Kunft)

angenommen. Heuerbings hat (Sroße biefe Knfidtf fet^r einge*

fchränft. Bach K. (Sroos liegen fogar in ben Spielen ber Ciere

unb ber HTenfcben Dorftufen ber fünftlerifchen Cätigfeit. (Semiß

hat fünftlerifches Schaffen (unb (Senießen) in einem punfte

mit bem Spiel eine gemiffe 2i^nlic^feit, beibe Cätigfeiten merben

nicht um eines über fie fyinausliegenben ^meefes mitten unter*

nommen, fonbern aus reiner 5^eube am Spiel unb Schaffen, nicht

um bamit einen anberen ^meef 3U erreichen, mie bas bei eigent*

lieber Kr beit gefcfjieb^t, unb mir finb fünftlerifch tätig aus 5*eube

an biefer Cätigfeit ober an bem burch fie fyeroorgebradtfen Kunft*

merf, unb biefes mirb nicht mie ein IDer^eug ober ein (Se*

brauchsmöbel um anberer «gmeefe mitten gemacht, fonbern nur

um ber Befriebigung bes fünftlerifchen Criebes mitten.

anbere <§mecf, ber fid] bamit oerbinbet, ift fein äft h e t i f
d] e r mehr.

Kber über biefem unb anberen überftimmenben HTerfmalen 3mi*

fchen Spiel unb Kunfttätigfeit barf man bod] nicht bie Unterfchiebc

beiber überfeinen! XKefe finb fo groß, baß beibe Cätigfeiten

in eine gan3 t>erfd]icbcne Bubrif gerüeft merben! Denn bie

fünftlerifd^e Cätigfcit bringt ein bletbenbes XDerf heruor unb

mirb mit Kbficht um biefes IDerfes mitten unternommen; bas

Spiel fchafft feine bleibenben IDerfe. 2. Das Spiel bat bie Be*

beutung einer oorübergehenben «ge^ftreuung ober eines

einmaligen Dergnügens, bie fiinftlerifcbe Cätigfeit ift bem Künftler

eine ernfte Cebensaufgabe, in beren Dienft er alle feine

Kräfte, ja fein gan3es Ceben ftettt. Hur bilettantifebe Cänbelei

mit ber Kunft fann in äbnlicbem Sinne bem bloßen Der*
gnügen bienen, mie bas Spiel, bas ift aber auch fein fünft*

lerifebes Schaffen, fonbern felbft eine „Spielerei". 3 . XDeil

ber Künftler IDerfe febafft, bie an bie Scbranfen ber Büttel,

ber Cecbnif, ber HTaterialien unb (Sefefce ihrer Bearbeitung

in einer beftimmten Kunft gebunben finb, fo ift auch bie ganje

Krt feiner Cätigfeit eine uöttig anbere als bie bes Spieles.

Sie ift ernfte mirfliche K r b e i t , ein Hingen unb Kämpfen um bie

fjerrfebaft über bie Büttel, ein 3ielbcmußtes Befleftieren über
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bie £öfung fünftlcrifcf^er Probleme unb es I^eigt biefe Arbeit total

oerfennen, wenn man glaubt, bag fie lebiglidh eine Art Amüfc*

ment fei mie bas Spiel!

Enblich: marum follen mir in ber ^ftfyetif immer mit 21 na*
logien arbeiten, unb auf biefe tDeife bie fjerausarbeitung bes

(Eigenartigen in ber HMt ber Kunft fcfyäbigen unb hintan*

galten, bie hoch mahrlich notmenbig genug ift? Alfo laffeit

mir bas Spiet Spiel fein, unb betonen mir bie Eigenart

ber fünftlerifchen Cätigfeit lieber als bag mir fie in anbere

Cätigfeiten auftöfen, bie ihr entfernt oermanbt finb! Wenn
fief? Karl (Broos bei feiner Anficht auf bie Autorität (!) Schillers

beruft, fo rerräl bas eine fehr unhiftorifche Denfmeife. HTit

Hecht h H>unbt fiiergegen bemerft: „Sur <§eit Schillers mochte

ber Spieltrieb als eine erlaubte Analogie erfcheinen . . . fjeute

finb folche Hegriffe pfychologifche Anachronismen (un3eitgentäge

Hegriffe) gemorben". Die Anficht, bag bie Kunft ein „Spiel"

ift, mug man unterfcheiben r>on ber genetifchen Cheorie, bag

fie urfpriinglich aus bem Spiel hert>orgegangen fei* 3>ies

fönnte ber fein, auch n>enn bie Kunft etmas pöttig t>on bem
Spiel uerfchiebenes märe. Diefe Anficht oertritt auch JPunbt:

„Die HTutter ber Kunft ift bas Spiel" — freilich fehlt bafür bis

jegt noch bet ftrenge Hemeis.

Die britte Anficht, bag bie fünftlerifche Cätigfeit „(Be*

fühlsausbrucf" fei, ift ebenfalls noch neuerbings rertreten

morben unb 3mar meift in bem Sinne, bag bamit ber fünft*

lerifche (Battungstrieb ber HTenfchen bejeichnet mirb. Schon
Konrab Siebter fteht biefer Anficht nahe, ausführlich fucht fie

aus bem XDefen bes (Befühlsausbrucfs 3U begrünben ber fchme*

bifche Kunftforfcher DJrjö £}irn (Der Urfprung ber Kunft). HTan

meift herbei barauf hin, bag alle unfre lebhafteren (Befühle nach

Ausbrucf in Hemegungen ftreben, alle Affefte fyaben iht eigen*

artiges HTienen* unb (Bebärbenfpiel, in bem fie fich Ausbrucf

uerfchaffen, ber ,§orn mie ber Kummer, bie 5tenbe mie bie

Craurigfeit. Unb biefe Ausbrucfsbemegungen unfrer (Befühle

fcheinen nun ein HTerfmal 3U h^ben, bas gerabe mit ber fünft*

lerifchen Cätigfeit übereinftimmt
:

fie bienen nicht ber Permirf*

lichung eines anberen, auger ihnen liegenben «gmeefes, fortbern

finb gemiffermagen rein um ihrer felbft mitten ba. ferner be*

tont f}irn namentlich, bnfc bie Ausbrucfsbemegungen eine be*

freienbe ober fteigernbe ZPirfung auf bas (Befühl ha&cn: mettn
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mir unfern <^orn inBemegungen entlaßen, „austoben", fo befreien

mir uns oon ihm, anbrerfeits aber fönnen manche Kusbrucfs*

bemegungen auch ben Kffeft fteigern; mer im <3orn feinen gornes*

ausbrüd]en nachgibt, ber mirb poriibergefyenb auch tatfächlich

3orniger, (mir fönnen uns burd] Bachahmen bes (Sebärben*

fpiels ber 2Xffefte in fie ^ineinaerfe^en, unb ber 3rrenar3t r>er*

hinbert Kusbriiche ber Cobfucht, inbem er ben Cobfüchtigen 3U

Bett bringt unb bamit feine (Bebärben beBjmbert). Die „treibenbe

Kraft" bes fiinftlerifdjen Schaffens liegt bafyer nach f}irn im (Be*

fütjlsausbrucf unb er uerfucht eine gan3e Heitre BTerfmale ber

Kunfttätigfeit (bes 3nki*>touums mie ber (Befettfchaft) aus biefer

einheitlichen Bafis ab3uleiten.

Kttein gegen biefe Kuffaffung fprechen erhebliche Bebenfen,

bie uns 3U ber Annahme führen, baß bcr £rieb 3um Kusbrucf

ber (Befühle nur mitmirfen fanrt beim Kunftfchaffen, nicht

aber feinen eigentlichen Kern ausmacht. Denn \. führen Kus*

bruefsbemegungen als folche niemals 3U einem äußeren IDerf,

fonbern fie finb in noch engerem Sinne (als bas fünftlerifche

Schaffen) nur um ihrer felbft mitten ba. Das Spiel bet 2lus*

bruefsbemegungen ift oiel 3U menig bemußt unb 3U menig ge*

orbnet unb planooll um bas überhaupt leiften 311 fönnen; 2.

entfteht ein äußeres IDerf nur burch Bilben unb 1} er ft eilen,

X^erftetten ift aber eine anbersartige Cätigfeit als (Befühle

ausbruef; 3 . mitt ber Künftler bod) nicht bloß (Befühle aus*

brüefen, bas gefchieht melmehr nur in einem gan3 engen Be*
reich ber Kunft, in ber lyrifchen Dichtung, unb 311m Ceil in

ber Stimmungsmalerei, auch mohl in manchen mufifalifchen Kunft*

merfen. IDenn aber ber griechifche Bilbhauer fich um bie Dar*

ftellung ber Siegesgöttin ober um bie befte fymbolifd^e XDieber*

gäbe besCobes ober irgenbeiner attegorifd]cn (Beftalt bemüht ober

ber moberne Krchiteft um einen Kirchen* ober Bathausbau, fo

fchmebt ihm ein beftimmtes fünftlerifches Problem oor, bas fällt

aber nicht mehr unter bie Bubrif bes (Befühlsausbrucfs. Bichtig

ift, baß auch oiele (nicht alle!) fünftlerifche Cätigfeit ber <£nt*

labung, Befreiung t>on (Bemüts3uftänben unb anbrerfeits ihrer

Steigerung bient, aber bas tut biefe ^Eätigfeit nicht als Kusbrucf

ber (Befühle, fonbern burch b\e äußere Darftellung unb ID i e*

b ergäbe (bie „(Dbjcftmicrung" unb „(Beneralificrung") innerer

(Srlebniffe, bie mit ber fünftlerifchen IDiebergabe gemiffermaßen

bem 3nbiuibuutn entrüeft unb 311 einem allgemeinen menfglichen
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(Erlebnis werben; bar in liegt jene (Entlabung unb Steigerung

(jenes „Abreagieren" ber cßefühle), nid^t in bein „Ausbrucf".

IPetrn aber 3U>ei Cätigfeiten, Ausbrucfsbewegungen unb Dar*

[teilen innerer (Erlebitiffe in einem objeftioen IPerf bie gleid^e ober

eine ähnliche IPirfung auf bas Subjeft (ben Kiinftler) Ijaben,

[o finb fie bamit nicht 3wei gleiche Cätigfeiten!
Die neuere Afthetif, foweit fie nicht mit Analogien, über*

tragenen Ausbrücfen unb unfcharfen Begriffen arbeitet, neigt

bann auch mehr unb mehr ber Annahme 3U, baß bie fünfte

lerifche Cätigfeit ihrer Art nach: Dar [teilen unb Bilben ift,

nicht Hachahmung, nicht Spiel, nicht (ßefühlsausbrucf. Allein

bann ergibt fid] bie weitere fchwierige Aufgabe, bie 21 rt biefer

Darftellenben unb bilbenben Cätigfeit bes Künftlers 3U beftimmen

unb fie oon anberen oerwanbten Cätigfeiten 3U unterfcheiben.
hierin gehen bie Anfichten ber heutigen oielfad}

auseinanber. Cipps betont oon feinem Stanbpunft aus, baß „in

ber fjerauslöfung bes Dar3uftellenben aus ber IPelt ber IPirflich*

feit unb bjineinftellung in bie aller XPirflichfeit abfolut frembe

Sphäre ber reinen äfthetifchen Betrachtung bas IPefen ber fünfte

lerifchen Darftellung" liegt. Allein fyethei wirb bie fünft*

lerifche Cätigfeit mehr ihrer IPirfung auf bas Subjeft nad?

gefenn3eichnet, nicht als Cätigfeit. ^}n ben meiften 5ällen fucht

man bie fpe3ielferen ZHerfmale ber bilbenben unb barftellenben

Cätigfeit bes Künftlers burch Unterfcheibung biefer Cätig*

feit oon anberen oerwanbten 3U gewinnen, insbefonbere oon ber

wiffenfchaftlichen Darftellung unb bem praftifchen, an*
b e r e n «gwecfen bienenben „Bilben" unb e r ft e 1

1

e n. IPenn man
bie Kunft als „Darftellung" auffaßt, fo will man fie bamit 3unächft

unterfcheiben oon „Xjerftellung" eines IPerfes. Darftellung be*

beutet nämlich 3ugleich bie äußere IPiebergabe eines innerlich <Er*

lebten, wäfprenb Ijerftellung mehr ausfchließlid} bie Anfertigung

eines äußeren IPerfes betont. Das innerlich Crlebte ober auch

innerlich Angefchaute ift zugleich bei bem echten Künftler ein ein*

heitliches IPerf; nicht nur eine unzufammenhängenbe Summe oon

(Einzelheiten unb eine 5ülle oon (Erlebniffen oereinigt ber Künft*

ler 3U einem einheitlichen (Eanzen burch eine fchöpferifche Syn*

thefe; inbem er biefes innerlich erlebte unb gefchaute einheit*

liehe (Sanze äußerlich barftellt, fchafft er fein Kunftwerf. Aber

auch &er wiffenfchaftliche 5orfcher ftellt bie (Ergebniffe einer in*

neren Perarbeitung ber XPirflichfeit äußerlich bat in einem ein*



102 Die Kfthetif ber (Segentuart.

heitlid^en „ 2Verf". IVir müffen alfo weitere KTerfmale fuchen,

burd} bie fich bie Arbeit bes Künftlers r>on anderer (3. B. tuiffen*

fd]aftlid]er) Darftellung, einer inneren Verarbeitung ber IVirf*

lichfeit unb beren Darftellung in einem XVerfe unterfd^eibet. Von
ber Cätigfeit bes miffenfchaftlichen 5orfcf}ers unterfcheibet fich

nun bie bes Künftlers 3iierft burch bie „ZHittel", mit benen

bie innere Verarbeitung ber XVirflichfeit unb bie Varftellung uon

ihm ausgeführt roirb: Sie finb anfchaulidje fonfrete nicht be*

grifflid) abftrafte ZTTittel, unb fie finb ferner nicht nur anfchau*

lieh, fonbern auch gemeinuerftänblich infofern als fie nicht rr>ie

bie begriffe einer beftimmten IViffenfchaft eine fachmiffenfchaft*

lid^e Kenntnis eines beftimmten (Gebietes roiffenfchaftlichcr 73z*

griffsbilbung norausfeßen, fonbern möglichft mit einer foldjen

anfdämlichen Varftellung ber XVirflid]feit arbeiten, bie für jeher*

mann in einbeutiger unb unmittelbarer IVeife uerftänblich ift. Der

(Sefichtspunft ber (5emeinr>erftänblichfeit bes Kunftmerfes unb

feiner anfd^aulichen Darftellungsmittel barf aber auch nicht über*

trieben tuerben, bie Büttel, mit benen bie ein3elnen Künfte ar*

beiten, erforbern hoch immer 3U ihrem polten unb erfd]öpfenben

Verftänbnis eine getoiffe äfthetifche unb fünftlerifche Bilbung.

Sie finb nur infofern uerftänblich als anfchauliche Darftel*

lung feine befonbere Knforberungen an unfere Beflejion unb

ein fachmiffenfd^aftlid^es XViffen erhebt. €ine fofcf?e (Semein*

uerftänblid^feit, bie immerhin eine getuiffe äfthetifd^e Bilbung oor*

ausfeßt, nennt man bestiegen beffer äfthetifche Ve r ft änb*
lichfeit. Das Kunftruerf muß alfo äfthetifche Verftänb*
lichfeit befißen. Da3u fommt roeiter, baß ber Künftler feine

inneren <£rlebniffe an einem inbiuibuellen „fonfreten 5a ll"

barftellt, er bilbet eine beftimmte ein3elne Canbfchaft, um eine

allgemeine Baturftimmung bar3uftellen, als Dramatifer fd)il*

bert er eine ein3elne fjanblung an beftimmten perfonen, um
allgemeine <£h<*raftere, bjanblungsmeifen, ZTTenfd^enfchicffale 3U

fd]ilbern, ruährenb ber 5orfd)er feine (Sebanfen grabe in all*

gemeiner 5orm entiuicfelt unb höchftens in feinen „Beifpielen"

einen fonfreten 5<*H hetan3ieht. IVir müffen aber bie Cätigfeit

bes Künftlers noch »on einer anbereit oernxmbten Cätigfeit unter*

fd^eiben. Kud] ber fjanbroerfer, überhaupt jeber, ber im rein

praftifd^en 3ntcreffe ein IVerf l^crftcIXt, 3. B. ein Dolifommen

fdpnucflofes (Sebäube ober lVerf3eug unb bergleichen, oerrid?tet

bie üätigfeit ber äußeren bjerftellung eines nad] beftimmten ein*
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fyeitlicfyen gmeefen Dorier innerlid? geftalteten IDerfes; aber es

unterfcfyeibet feine Arbeit pon ber bes Künftlers, bag er feine

Arbeit burdj bie Bücffid^t auf einen praftifcfyen Stpecf beftim*

men lägt, 3U beffen Dermir?lid]ung bas IDer?3eug bienen fott,

mäfyrenb ber Künftler fein IDer? nidjt um eines folgen auger

itjm liegenben «gmeefes mitten fcfyafft, baljer ift auefy bas „IDerf"

bes fjanbmerfers ZTTittel 3U einem <gmecf. Das Kunftmer? ift

Selbfomecf; ober bas IDer? bes £janbmer?ers ift burd^einen

allgemeinen <§mecF, bie pra?tifd}e Braud}bar?eit, beftimmt, bas

bes Künftlers bagegen lebiglicfy burd? ben im Kunftmer? felbft

liegenben <§mecf: ein pottfommener Kusbrucf feiner rein fünfte

lerifcfyen Kbfidjt 3U fein. €ben fyerburd}, bag bas IDer? bes

Künftlers nur biefer perfönlidjen Kbficfyt bient, roirb es per*

ftänblid}, bag in ilpn auefy ftets ein rein inbipibuelles KTo*

ment mirffam ift; es ift bie IDelt unb bie ZTTenfd^E^eit, fo mie fie

eine perfönlicfy?eit gefeiten, erlebt, aufgefagt, innerlich per*

arbeitet Ijat (<§ola). <§ufammenfaffenb lägt fid? baljer bie fünfte

lerifefy? Cätigfeit folgenbermagen befinieren: Sie ift äugere Dar*

ftettung einer burd\ eine Perfönlicfyfeit in inbipibuetter unb an*

fd^aulicfyer IDeife perarbeiteten IDir?lid}?eit, in einem IDer?,

mit anfdjaulidjen Kritteln, bie äftfyetifd}e Derftänblid]?eit fabelt

unb bie je naefy ber ein3elnen Kunftgattung perfcfjieben finb; in

einem IDer?e ferner, bas nur bem perfönlicfyen <3mecfe bes Künft*

lers bient: ber pottfommene Kusbruc? feiner inneren €rlebniffe 311

fein, beffen <§mecf halber in ifym felbft liegt. — Kuf anbere Beftim*

mungen ber fünftlerifc^en Cätigfeit burcf). bie pergleicfyenbe Unter*

fucfyung bes Kunftmer?s fommen mir bei Befprecfyung ber Kunft*

miffenfcfyaft 3urücf.

Citeratur 3U ben Problemen bes fünftlerifcfyen

Schaffens unb ber ?ünftlerifd}en unb genialen
Begabung.

^ermann (Srimm, über Künftler unb Kunftroer?e. Berlin *865—67.

Kotirab ^iebler, Per Urfprung ber fünftlerifcfyen (Eätig?eit. *887.

v fjausegger, Pas 3enfeits bes Künftlers. *899.—
,
Pie fünftlerifcfje perfönlid??eit ^897.

U>ill|. Piltfyey, Uber <£inbilbungs?raft ber Pidjter. §eitfcfyrift für
Dölferpfydfyologte unb Spracfyroiffenfdjaft. Bb. X *878.

—
,
Pie <£inbiibungs?raft bes Picfyters. ^889. (ptjilof. Kuffäge, <£b. fetter

gemibmet).
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berlain.)

(Suftau (freytag, Die CEcdpttif bes Dramas. 6. Hufl. £eip3ig $90.

Hus ben Schriften (Briefen, Selbftbiographien uff.) ber Künftler über

fid? felbft unb ben Berichten r»on Künftlerbiographen fei h^morgehoben:

<E. (Suhl, Künftlerbriefe. Berlin $80. ((Enthält insbef. Briefe ber
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®. Brahm. £eip3ig $96.
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(5 . (flörFe, ^etjn 3^h^ mit Böcflin. ZITünchen $o\.

(S. Segantini, ron ID. ,freb. IDien $ot.

3 - Heynolbs, HFabemifchc Heben. £eip3ig $93.
ZU. v. ZHunFacfi, Crinnerungen. Berlin $97.
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Hus meiner §eit. HTündjen $94.

£ u b in
i g ^fulba, Hus ber ZDcrFftatt. Stuttgart unb Berlin $04.
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b). £ub n?ig, Die (Eedjnif ber UTalerei. 2 Bbe. £eip3ig *893.
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,
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ID. v. Seiblifc, Über Farbengebung. Stuttgart $00.
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War Kling er, ITIalcrei unb Zeichnung. 2. Hufl. £eip3ig $93. (3ft

and? als (Quellenfcfyrtft über fünftlerifdjes Schaffen non größter Be*
beutung.)

€. £inbe, über bas fünftlerifd^e Sehen. Das Htelicr. Har». $06.
<E If a Hfenijeff, War Klittgcrs Becthouen. £eip3ig $05. (Für bie

(Technif ber BilbhauerFnnft unb Brou3egießerci fet^r 311 bcadjtcn.)

ITT. ^aupttnann, bjarmoniF unb WetriF. (855.

B. Hiemann, (Elemente ber muftFalij’djen üfthetiF. $00.
—
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WuftFlejiFon.

F- (Sotthelf, Das IDefen ber WußF. $93.
(Eugen Dreher, pfychologie ber (EonFunft. $89.
(E. Stumpf, Beiträge 3ur üfthetiF unb WujtFmiffenfdmft. $98.
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Siebenter Kbfehnitt.

Die äfifyetifcfyc Betrachtung 6er 2iunft (2{unftu>iffen;

fetyaft un6 ttunfitfyeorie)*

ZDir haben fchon eben bie oerfchiebenen IDege ber beigen
Kunftforfcbung bejeiebnet: Sie ift 3um Ceit eine rein analy^
tifebe (3ergliebernbe) Unterfucbung ber Kunftmerfc felbft unter

uormiegenber Befchränfung auf bie Kunft ber Kulturoölfer <£u*

ropas, 3um üeil ift fie oergleichenb genetifebe unb oer^

gleicbenb ethnologifche (pölfermiffenfchaftliche) Kunftfor*

febung. Diefer ift mieber in mancher Be3iehung oermanbt, boeb

immerbin eine eigenartige Methobe : bie v 6 1 f e r p f y d\ o I o g i f cb e

Betrachtung ber Kunft (ausgebilbet bureb XDunbt). Da3u fann

ferner bie Unterfucbung norgefcbicbtlicber Kunftformen hin*

3utreten, unb mir haben enbticb noch bie rein entmiefetungs*
gef d^t ältliche (enolutioniftifebe) Kunftbetradtfung, bie bie <£nt*

micfelung bes Kunfttriebes unb bes äfthetifchen Sinnes in ber

gan3en tnenfchlichen (unb tierifd^en) (5attung nerfotgt. 3a mir

fennen fogar eine „pfychologifche" unb pbyfioiogifebe Kunft*
forfdjung, bie aber bis jefct mehr als geiftreiches Arbeiten mit

Analogien unb ^vP°tbß f
cn

/ roie als IDiffenfcbaft angefehen merben

muß. Bach meiner oben entmicfelten Kuffaffung oon ben Kuf*

gaben ber ^fthetif ift eine pfychologifche Kunftforfcbung ein

Unbing. €s gibt feine /rPfycbologie ber Krchiteftur" ober ber

ZHaterei u.
f. f., fonbern nur eine Unterfud^ung über folche <£ i g e n*

febaften ber Kunftmerfe, 3. B. ber ard}iteftonifd}en, bie pfycho*

logifcben Bemeggrünben ihre €nt ft ehung oerbanfen, unb

bie neben folgen <£igenfchaften, bie aus ben äußeren Derhätt*

niffen ber Künfte, ihren Materialien unb Mitteln ftammen be*

fonbers unterfuebt merben muffen. Das ift aber nicht Kufgabe

einer pfychologie (ober phyfiologie) „ber Kunft", fonbern ge*

hört in bie pfychologie bes Kunft f chaffens. Daneben fann
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man noch non ben <£igenfd}aften ber Kunftmerfe reben, bie

äfthetifches (gefallen Ijeroorbringen, ihre Betrad]tung gehört in

bie fpejielle 2lfth^tif ber einjelnen Künfte. XTiit biefen Unterfchieben

ber ZTTethobe t teuren [ich bie Kuffaffungen non bem XPefen
ber Kunft, bie mir bie inbiuibuale unb f o 3 i a I

e

nennen.

<Es ift leicht oerftänblich, baß bie nergleichenbe Kunftforfchung,

melcbe bie Kunft nerfchiebener Pölfer unb Kulturftufen in Be*

tracht 3ieht, mehr 3U einer fojialen Kuffaffung ber Kunft neigt

unb baburch in (gegenfaß tritt 3U ber pfychologifchen €rfor*

fchung bes fünftlerifchen Schaffens unb feiner probufte, bie mehr
bie inbinibuale Kuffaffung ber Kunft benorjugt. 3ebe biefer

ZTTethoben fann rrieber in nerfchiebener XPeife behanbelt merben,

es mirb aber mit bem <§mecf biefer (Einführung am beften über*

einftimmen, menn mir nur bie allermichtigften 5orfd^ungsmethoben

an bem Beifpiel ihrer heroorragenbften Vertreter behanbeln.

<§u biefen Begebungen, auf bem XPege ber Pergleid^ung ber

l{unft nerfchiebener feiten unb Pöl!er über ihr XPefen flar 3U

merben, fommt noch öie auch in ber (gegenmart nicht raftenbe

rein begriffliche Krbeit hin3u - 3ahlreiche ^ftbetifer bemühen

fich um eine erfchöpfenbe Definition ber Kunft unb eine

(Einteilung ber Künfte, bie aus bem XPefen ber Kunft

abgeleitet ift: biefe begriffliche Krbeit fann man auch als bie

Kunfttheorie (im engeren Sinne) be3eid?nen, jene erft ge*

nannten Unterfuchungen als bie eigentliche Kunftforfchung.
(Es liegt im XPefen unferer heutigen Kunftbetrachtung, baß bie

Kunfttheorie gegenüber ber ausgebreiteten Kunftforfchung mieber

fehr 3urücftritt, unb mir büefen baher 3uerft einmal auf biefen

<§tx>eig ber objeftiuen äfthetif. Kuf bie im Dienfte äfthetifcher

Probleme arbeitenbe rein analytifche Kunftforfchung ein3ugehen,

ift im Bahnten biefer einführenben Schrift unmöglich, a>eil fie

bisher meniger 3U allgemeinen (gefichtspunften ober (gefeßen

geführt hat, bie fich in Kür3e entmicfeln ließen, als 3U 3ahlreichen

Spe3ialfenntniffen über Stil unb Stilgefeße, (Entftehung unb Per*

änberung ein3elner Kunftformen u. bergl. (Pgl. bie Citeratur

am Schluß biefes Kbfchnittes.) Kls einige ihrer Xjauptoertreter

fönnen mir nennen für bas (gebiet ber bilbenben Künfte 3ohn
Busfin, ber insbefonbere feine Knalyfen t>on Kunftmerfen ber

Krchiteftur in 3*alien (aus ber Übergangs3eit t>om UTittelalter

3ur Benaiffance) gegeben hat, X}. XPölfflin (Benaiffance unb

Barof, pfychologie ber Krchiteftur), Kbolf (gölfer (Sur #fthetif
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ber Urchiteftur), 2Tia£ Klinger (UTalerei unb «geidinung), Uug.

Schmarfom (Das IDefen ber Urd^iteftur, (Srunbbegriffe ber Kunft*

miffenfehaft u. a. Schriften), IDalter Erane (Cinie unb 5orm);

manche pon biefen Zlfthetifem, rote Schmarfom, penpenben allere

bings eine UTethobe, in ber objeftipe Kunftanalyfe, pfYcho*

p^Yfioiogtfd]e Betrachtung ber ZDirfungen unb Entftehungs*

bebingurtgen ber Kunft unb pergleidjenbes Verfahren 3ugleich
3ur Unmenbung fommen. #ir bas (Sebiet ber Uiufifäftheti?

fei auf bie 3ufammenfaffenbe Darftellung ber UTufifäfthetif ber

(Segenmart burd] paul UToos pertpiefen (UToberne UTufifäfthetif

in Deutfdjlanb). 3n ber Äfthetif ber Dichtfunft perfügen rpir

über fo piele neuere Arbeiten, bie fich mit äfttjetifcher Zlnalyfe

einjetner Did]tungsgattungen, Dichtermerfe (unb bichterifcher per*

fönlichfeiten) befchäftigen, ba§ es fchmer ift, auch nur eine Bus*

mahl 3U nennen. B. Bi. ZDerner behanbelte bie Zlfthetif ber

CYrif, 23ertolb Cifcmann bas beutfehe Drama ber (Segenmart.

Klaffifche Unterfuchungen finb bie pon Bertholb £ifcmann

über (Soethes Jauft unb über 3bfens Dramen. 3^nen ftehen

in gerpiffem Sinne 3ur Seite bie Ein3elfchriften (Bionographien)

über ein3elne Kunftepochen, Künftler unb ihre Kunft, bie oft

mehr einbringenbe KunftanalYfe enthalten als manche umfang*

reiche Sifthetif, fo 3uft t3 ' Schriften über BTurillo unb Delasque3,

auch (Srimms unb 3am3e?s biographifche Sdiriften über Biichel*

Ungelo unb Baffael, XDölfflins Betjanblung ber flaffifchen Kunft

ber Benaiffance in 3intien u. a. m.

Biehr ober tpeniger offen perrät fich in biefen Unter*

fuchungen ber (Segenfafc einer mehr formaliftifchen Uuffaffung

ber Kunft, bie auf bas fünftlerifch formale unb Cechnifche unb

einer ibealiftifchen Uuffaffung, bie auf bas 3nhaWiche ben Iqaupt*

nachbrucf legt. XDas biefer (Segenfafc bebeutet, tperben mir

fpäter fehen. Diefe Arbeiten meiter 3U perfolgen, fann nur

Uufgabe einer fpe3iellen Behanblung ber Kunftmiffenfchaft fein.

Die pergleichcnb genetifche ZTTethobe im Dienfte äfthe*

tifcher Kunftbetrachtung ift am reinften ausgebilbet morben pon

(Sottfrieb Semper (— J879 ), bem genialften Urchiteften

bes neun3ehnten 3a^r^nnberts («Erbauer bes Dresbener ffof*

theaters unb BTufeums, ber Iqofburg (Umbau) unb bes £?of*

theaters in U)ien unb anberer BTonumentalbauten). Wie Semper
als Künftler in einer &e\t ber Ernüchterung unb Derarmung

ber Kunft auf biefe neu belebenb mirfte, fo fchuf er in ber
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Äfthetif mitten in ber periobe ber unfrudtfbarften Spefulationen

ber Hegelianer über bas „Anenbliche unb fein «Srfcheinen im

(Snblichen" eine empirifche, pergleichenbe Kunftforfchung, mit

beren ATethobe er ber fpefulatipen Äfthetif abfichtlich entgegen*

trat. Alles was mir beute non pergleichenber ATethobe in ber

Äfthetif befigen, gebt bireft ober inbireft auf Sempers Anregungen

3urücf. Seine äftbetifebe ATethobe ift bie: er p er gleicht bic

Kunftmerfe perfchiebener <geiten unb Pölfer
;

genauer ge*

fagt, er pergleicht basfelbe Kunftroerf bei oerfebiebenen Seiten

unb Pölfern, um bie (Brunbform 3U finben, bie in allen

ben 5ätfen, in benen ein beftimmtes (Berät, (Bebäube uff. auf*

tritt, roieberfehrt unb um 3ugleich bie Abänberungen, Paria*

tionen, lofalen unb inbioibuellen Umgeftaltungen 311 finben, bie

biefe (Brunbform aus beftimmten Urfacben erleibet. T>iefe <£nt*

ft ehungsur fachen ber fpe3iellen 5orm fuebt er feft3ufteüen

(genetifebe Betrachtung) unb aus ihnen bie Herau5frtoung ber

5ormen perftänblich 311 machen. 5ür Semper finb bann faf*

tifcb alle biefe (Bntftehungsurfachen unb an ber (Benefis ber

5ormen mittpirfenben äugeren Umftänbe ebenfopiele tauglid^e (Be*

fid]tspunfte 3ur äfthetifchen IPürbigung unb Beurteilung ber

formen. So 3eigt er 3. B., bag alle (Befäge, bie ber Auf*
bemahrung groger ATengen pon ^lüffigfeiten ober Körnern

((Betreibe) bienen bei allen Pölfern bie meit ausgebauebte 5orm
annebmen, unb bag lofale unb inbipibuelle (Sinflüffe baran um*
mobein, ober bag Cejtilmufter bureb bie Cechnif bebingt finb,

bag bas auf ber Drebfcbeibe t\erQe\teüte Congefäg r>on freis*

förmigem Querfchnitt unb glatter IPanb, bas mit ber Han^
mobellierte por3elIangefäg pon ooalem Querfcbnitt unb unregel*

mägiger ®berfläd]e ist, bas gehämmerte ATetallgefäg bie Hummer*
teebnif in ber 5orm perraten mug uff.

Sufammenfaffenb fann man fagen, nach Sempers ATeinung

rnerben bie Kunftformen huuptfächlich beeinflugt bureb ben (Be*

brauchs3tpecf, bureb irgenbmelche fefunbäre «gmeefe (3. B. reli*

giöfe, fo3iale, fymbolifche Bebeutung), pon bent ATaterial unb

ben pro3effen, (Beferen unb ber Cechnif feiner Bearbeitung,

pon Umgcbungseinflüffen flimatifcher unb fultureller Art, enblid}

pon bem inbipibuellen Schönheitsfinn bes berporbringenben Künft*

lers. Alle biefe (Befichtspunfte miiffen nun auch 3ur äftbetifd^en

Beurteilung eines Kunftmerfes in Betracht fomtnen. So barf

man, nach Semper, etma ben altägvptifd]en Schöpfeimer ober
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bie griecfyfche Kmphora nicht nach bem biogen „Knblicf" ihrer

5ormen äfthetifch beurteilen tvollen. Dabei tvürbe man biefe

(ßefäge einfach in rvefentlichen (ßigentümlichfeiten nicht vergehen

unb fatfch beurteilen; man mug ihren «grvecf fennen, bie 2Xrt ihrer

Derrvenbung, um fie äfthetifch 3U tvürbigen; rver aber tveig, in

tvelch vortrefflicher IDeife fie fich in ihrer 5orm ber Derrvenbmtg

angepagt haben, finbet aud} ihre 5orm äfthetifch verftänblid}.

IPer ohne alle Dorfenntniffe bie antifen Amphoren fieht, mug
Knftog nehmen an ben langen, unten fpig 3ulaufenben <ße*

fügen, bie ohne 5ug gebilbet finb, besbalb feinen „Stanb" 3U

haben fcfjeinen, unb felbft an bie IDanb gelehnt, leicht um*
fallen unb 3erbrechen. IDer aber tveig, bag fie in ben Keller*

getvölben in ben Sanb gefteeft mürben, bag ihre fchmale 5orm
bas Kusgiegen erleichtern follte, ihr enger fjals ber Aufnahme
ber Ölfdgcht biente, bie ben tDein von ber Cuft abfehlog, finbet

fie auch äfthetifch verftänblich- U)er orientalifche Ceppichmufter

ohne jebe Kenntnis ber Kniipftechnif betrachtet, rver gehämmerte

unb getriebene (ßefäge anfieht, ohne von ihrer bjerftellungs*

art bas (ßeringfte 3U rviffen, bem entgehen jebenfalls tvid]*

tige (ßefichtspunfte 3U ihrer äfthetifchen Beurteilung.

Cs liegt nahe, gegen Sempers UTethobe 3tvei Cintvänbc

3U erheben: J. UTan braudje 3ur äfthetifchen Beurteilung gar

nid}t bas fpe3ielle U) i

f

f e n von ber fierfunft unb fjerftcllung

ber Kunftrverfe 3U ha^ en ,
bas Semper vorausfegt, cs genüge

in ber Cat ber bloge äugere Knblicf ber 5<*rben unb formen
ber Dinge. XDer biefen Cinrvanb im Crnft erhebt, ber ift fich

tvohl felbft nicht barüber flar, rvie viel latentes (im fjinter*

grunbe bes Betvugtfeins mitrvirfenbes) XDiffen von ber Cechnif

unb bem Kiaterial ber Kunftrverfe bei feinen eigenen äfthetifchen

Urteilen fortrvährenb mittvirft — ober ich mügte ihm jebcs

Kunfturteil abfprechcn. XDer tvirflidt g a r n i ch t s von ber Ced^nif

ber Ölmalerei unb UTarmorbcarbeitung, von biefen UTaterialien,

von ben Pro3effen ihrer Bearbeitung, von bem (ßebrauchs3tvccf

eines (ßefäges hah öer fällt auch regelmägig äfthetifch un3U*

treffenbe unb rvertlofe Urteile, ober fühlt fich felbft ratlos. Die

Uichtigfeit biefer Knficfy tritt befonbers beutlich hervor, tvenn

mir einmal einen gebilbeten UTenfchen über Kunftrverfe urteilen

hören, von beren Irjerfunft unb ^erftellungsrveife er in ber Cat

feine Khnung h<>t; tvenn 3. B. ber Bichtfcnner über alte Ccjtil*

mufter, feltene Sticfcreien, japanifd^e fjolsfdjnitte, e£otifd]e <ße*
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fäße ober (Semänber urteilen foll. Knbererfeits fehen mir, baß

menige aufflärenbe Bemerfungen über bie ^erftellungsart bann

oft genügen, um fo gleich eine relatio beftimmte äfthetifche

Kuffaffung beffen 3U erjeugen, mas noch Dor menigen Kugen*

blicfeit nur ein unbeftimmtes Staunen bemirfte.

XVenn mir nur nach bem äußerlich finnlich (Segebenen ur*

teilten, um äfthetifche Urteile 3U fällen, fo müßten mir nie gegen*

über einem Kunftmerf in Verlegenheit geraten. Sobann fönnte

man 2. fagen, Sempers UTetfyobe habe feine felbftänbige Be*

beutung, fie fei Dielmehr abhängig Don ber pfychologifch*

äfthetifch^n Betrachtung ber Kunftmerfe. Denn menn mir auch

3. B. nachmeifen, baß eine beftimmte Cempelform burch bie

Krt bes Kultus beftimmt mar ober eine (Sefäßfortn burch ben

gmeef ber Kufbemahrung, fo frage fich hoch noch, ob bas

überhaupt äfthetifche Bebeutung habe, b. h- ob es irgenb

für unfer (Sefallen ober ZHißfalfen in Betracht fomme. fjier*

gegen mürbe Semper fagen, baß biefe Überlegung gleichgültig

fei, meil eben je ber biefer genetifchen (Sefichtspunfte äfthetifche

Bebeutung haben müffe. Die äfthetifche Beurteilung ift eben

für Semper bie aus ben genetifchen (Sefichtspunften; ober anbers

ausgebrüeft: ein Kunftmerf äfthetifch oerftehen, ift nichts anberes

als es fich oerftänblich machen aus <§mecf, UTaterial, Bearbeitung,

Cechnif, Umgebungseinflüffen, unb als Schöpfung eines 3ttbi*

uibuums. Blag man über Sempers UTethobe aber benfen mie

man mill, ficher ift, baß fie bie allergrößte heuriftifche (auf*

fuchenbe) Bebeutung für bie (Seminnung äfthetifcher (Sefichts*

punfte hat; fie 3eigt uns, baß mir 3ahllofe, für bie äfthetifche

unb fünftlerifche IVürbigung ber Kunftgegenftänbe mertoolle (Se*

fichtspunfte nur burch Dergleichenbe Unterfuchungen über bie

Cntftehung ber Kunftmerfe geminnen. Sobann befteht ihr tVert

barin, baß fie uns 3U Diel beftimmteren Befultaten führt

als bie pfychologifche Betrachtungsmeife ber Kunft. BTan Der*

gleiche einmal Kb. (Söllers pfychologie ber Krchiteftur, nach

ber bie ein3elnen Stilformen entftehen follcn, meil bie BTenfchen

ein Kbmechflungsbebürfnis haben ober tVölfflins pfychologifchen

Bachmeis, baß ber Barocfftil fich aus bem Benaiffanceftil heraus*

bilbete, meil man bas (Sroße, BTaffige unb Schmere bem leichten

unb fcharf Kbgegren3ten Dor3og, mit fo beftimmten Bachmeifen

ber €ntftehung ber Cir^elformen, mie fie Semper bringt, menn
er Cejtilmufter aus ber Cechnif, iVanbbeforationen aus ber
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Übertragung von Cejtilmuftern auf bie XPattbfläche ableitet. D>ies

liegt eben barin begrünbet, baß ber pfychologe immer nur mit

allgemeinen Bemeggrünben arbeiten fann, aus biefen laffeit

fich aber nimmermehr beftiminte <2in3elformen ber Kunft

uerftänblich machen ober gar ableiten. €in mirflicher UTangel

ber Semperfchen UTethobe liegt aber barin, baß fie faft nur bie

formale, nicht bie inhaltliche Seite ber Kunftmerfe uerftänblich

macht, ferner ha* fie mehr Bebeutung für bas Cypifche in ber

Kunft als für bie inbmibuelle 5<^m-

3n Sempers 5ußftapfen trat r>or allem 3acob r>on 5<dfc

mit feiner Üfthetif bes Kunftgemerbes. 5<ü?e oerfud]t

im ein3elnen an ben uerfchiebenen Steigen bes Kunftgemerbes,

insbefonbere an ber Biöbelherftellung, bie IPirffamfcit ber Sem-
perfchen UTotiue 3U seigen; mie S^ecf, UTaterial, Bearbeitung,

üechnif uff. bte formen ber (Sebraud^sgegenftänbe beftimmen.

3n ber Knmenbung auf bas Kunftgemerbe liegt überhaupt bie

größte Bebeutung ber Semperfchen UTethobe, mährenb fie uns

bei ber höhnen Kunft nicht ali3umeit führt.

<£s mürbe über ben Bahnten unferer Schrift hmausgehen,

mettn mir bie mcitere «Entmicflung ber rein genctifchen UTethobe

uerfolgett mellten, betrachten mir melmehr bie ihr oermanbtett

Behattblungsmeifen äfthetifcher Probleme, bie in ber (Segen*

mart 311m Ceil eine uiel ausgebreitetere Uusbilbung gefunben

haben.

(Ein befonbers frifches Aufblühen 3eigt iit ber (Segenmart

bie ethnologifche Kunftforfchung. IPir oerfügen gegen*

märtig über eine 5üde oott IPerfen, bie in mehr ober meniger

ausgeprägtem äfthetifchen 3ntereffe bie Kunft ber ein3elnert

Pölfer oerfchicbener Seiten uttb Kultur ft ufen uer*
glei d^enb erforfdten uttb bie (Ergebniffe ber Pölferfuttbe

ber Üftheti? bienftbar 3U machen fuchen. Unter biefen Arbeiten

fönnett mir mieber uerfchiebene (Sr uppen uttterfcheiben : IPir

haben e i n e r f e i t

s

3ahlreid]e Spe3ialftubien über bie Kunft

ein3elner Pölfer, barunter auch foldje, bie nur einem bc*

ftimmten Kunfomeige einiger ober fogar eines ein3elnen Polfes

nachgehen uttb fobattn mehr 3ufamntenfaf feube IPerfe,

meld]e bie Kunfttätigfeit ber Pölfer im allgemeinen uergleicheitb

behanbeln. Uuf bie Spe3ialftubien im Bereid^c ber äfthetifchen

Kunftforfchung fönnen mir I^icr itatürlidj nicht näher eingehen.
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Caitge ^eit ^at ftef? bie beutfdie 5orfd)ung in biefem (Sebiete

r>on bcu Arbeiten ber Kmerifaner unb Cnglänber überholen

laffen. (gegenwärtig beginnt jebod} (jum Ceil im Kitfd]luß an

unfere Folonifatorifche Arbeit) and] bie beutfehe XOiffenfc^aft fid}

mehr ber Kunft ber Pölfer nieberer Kulturftufen 3U3uwenben.

So befyanbclt Ctnil Stephan bie Kunft ber Sübfee*3nfulaner,

0tto 2TTos3eif bie ZTTalerei ber Bufd^männer. Knbere ^fthetifer

gehen beftimmten naeft, 3 . 23. ber Cntftehung ein3elner

Kunftformen aus ber Ced^nif. Diefe 5^age befyanbelt 3 . B. ZTiaj

Sd]mibt, ber r>erfud]t I^at, bie norbamerifanifchen 5led}tmuftet

aus ber CechniF bes 5lechtens ab 3uleiten, unb Karl t>on ben

Steinen, ber bie Bebeutung ber Cejrtilmufter für ben geometrifchen

Stil ber BaturoölFer unterfucht ha *- (San3 befonbers fyat fiefy

gegenwärtig auf eine Anregung bes Ceip 3iger fjiftoriFers £ampred|t

bie 5<>rfd^ung ben Zeichnungen ^cr ^aturuölfer 3ugewenbet,

bie uielfacb mit ben Zeichnungen ber Kinber in Pergleid] ge*

bracht werben. So hat Dr. Cf}. Kod}*(Srünwalb bas Zeichnen

ber 3nbianer unterfucht unb Siegfrieb Ceuinftein 3af}lreiche Kinber*

3eichnungen mit ben Zeichnungen ber BaturuölFer uerglid)en.

Die 5ra<je, welche hterbei beantwortet werben foll, ift nicht t>on

unmittelbarem äfthetifchen 3ntereffe, man fucht nach einer X3e*

ftätigung bes fogenannten biogenetifchen (Srunbgefeßes, nad]

welchem bas 3n^ t) ft)UUTn bie CntwicFlung ber (Sattung in ab*

gefür3ter 5orm wieberholen foll.

Spe3iell über bie KTufiF ber primitioen PölFer hanbelt ein

größeres IPerF t>on Bicharb XPallafd^eF: Anfänge ber ConFunft

($03). Die Bebeutung folcher Arbeiten wie ber t>on IDallafcheF

liegt insbefonbere barin, baß fie uns enblich aus bem tarnte

ber biogen Spekulationen unb Permutungen losmad^en, bie bie

älteren äfthetifer über bie 5^ge bes ilrfprungs ber Kunft an*

ftellten. XPir lernen bie erften Knfänge bes (Sefanges, bie Be*
beutung ber PoIFsfänger, bie urfprünglidiften mufiFalifchen

3nftrumente Fennen unb wir gewinnen allmählich einen auf Cat*

fachenforfchungen beruhenben CinblicF in bie Cntftehung ber

uerfd|iebenen BTufiFgattungen unb fehen unfere heutigen mufi*

falifchen KunftwerFe auf ber Bafis einer langen Cntwicflungs*

reihe fid) erheben.

Die pfychologie ber PolFsbichtung hat 0tto BöcFel

in einem größeren XPerFe behanbelt ($06), in weld^em er ins*

befonbere ber Kuffaffung entgegentritt, baß bas PolFslieb eine

me« mann, ÜfHjettf. 8
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Krt Schöpfung bes gefamten Bolfes barftellt (folleftmiftifche Kuf*

faffung). 3cbes Bolfslieb ha* einen ein3elnen Urheber, nur in-

fofern fartn man bismeilen oon mehreren Urhebern fprechen,

als ein urfprüngliches Cieb allmählich oerfchiebene Bearbeiter

gefunben hat. Bie allmählich fortfchreitenbe Beränberung ber

Cejrte bes Bolfsliebes t^at insbefonbere 3 . UTeyer unterfudtf

(Kunftlieber im Bolfsmunbe 1906 )- Bie Krt 3U erjagten unb

3U fchilbern, melche ben Baturoölfern eigen ift, behanbelt

ein IBerf uon Dr. 5- Belten: Schilberungen ber Suaheli (1907).

Kuch bie uergleichenbe Kulturgefdjichte ha* manches neue

£icht auf biefe Probleme gemorfen.

Bon größerem 3ntereffe für bie Kfthetif finb bis jeßt alle

bie IBerfe, melche fich mit ber uergleichenben allgemeinen
Kunftforfcfyung auf ethnologifcher Bafis befchäftigen. Bon biefer

möchten mir ein genaueres Bilb geben burch bie Befprechung

3meier namhafter 5orfcher ber (Segenmart: €rnft (Sroße unb

bes Schmeben l)rjö ffirn (in Bergleich 3^ benen insbefonbere

ber fran3Öfifche Kfthetifer (Suyan betrachtet 3U merben uerbient).

Borher möge im allgemeinen bemerft fein, morin bic Be*
beutung biefer Krt ber Kunftforfchung für bie Kfthetif liegt.

Durdj fie allein fönnen auf bem XBege bes tat fachlichen

Bachmeifes gemiffe Probleme entfchieben merben, bie com
Stanbpunfte jeber anberen UTethobe aus nur mittelft Ber*

mutungen unb miüfürlicher Konftruftionen behanbelt merben.

Dahin gehört bie 5rage bes Urfprungs ber Kunft. Diefe

5rage ift mieberum uielbeutig, fie muß 3erlegt merben in folgenbe

Unterfragen: \. fjat fid? bie Kunft (bie ein3elnen Künfte) aus

einer anberen Krt ber Cätigfeit entmicfelt
(3 . B. aus bem

Spiele ober ber Sprache) ober tritt fie fogleich als eine oöllig

eigenartige Otigfeit heruor? 2 . (Sibt es eine urfprüng*

lichfte Kunft (eine „Urform ber Kunft"), aus ber fich alle

anberen entmicfelt haben, ober treten mehrere ein3elne Künfte

allmählich auf, bie unter einanber relatiu unabhängig in ihrem

Urfprung finb? 3. (Sibt es (Sr uppen ((Srunbformen) oon

unter einanber ihrem Urfprung nach enger 3ufammenhängenben

Künften? Critt ber Kunfttrieb unb bie Kunfttätigfeit fogleich

rein unb unoermifcht mit anberen Bemeggrünben heroor, ober

entmicfelt er fich aus außeräfthetifchen UTotioen heraus, unb

melche Bebeutung haben biefe für bie <£ntmicflung bes Kunft*

triebes unb ber Kunftbetätigung? 5. (Sibt es überhaupt einen
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eigentlichen (urfpriinglidien) Kunfttrieb ber ZTIenfchen unb meld^es

finb feine elementaren 5ormett, fich 3n äußern?

Heimen mir fogleich bie Kntmort auf biefe fragen i m
allgemeinen vormeg, fo fcheint bie vergleid]enb*ethnologifd}e

Kunftforfchung 3U 3eigen, baß bie Kunft fich nicht aus anbereu

Betätigungen ober Oieben heraus entmicfelt hat insbefonbere

nid}t aus ber Sprache (gegen Dubos, Uouffeau, bj. Spencer

u. a.) unb nicht aus bem Spiel (gegen K. (5roos, K. Cange,

IDunbt u. a.), fonbern es ift unmöglich, eine beftimmte Kunft*

Betätigung aus anberen Otigfeiten in irgenbeinem Sinne ab*

3uleiten; mit jeber Kunfttätigfeit tritt etrnas völlig eigenartiges
auf. 2 . <£s gibr feine „eine" Urform ber Kunft ober Ur*

fünft, jebe Kunft tritt als etrnas eigenartiges auf. 3. XDohl

aber hängen gemiffe (5 r uppen ber Kunfttätigfeiten mieber enger

3ufammen, insbefonbere bie bilbenben Kiinfte einerfeits, bie fprach*

liehen anbererfeits unb brittens bie mufifatifch^rhYlh^ifäien Kiinfte.

Der Kunfttrieb mirb anfangs von außeräfthetifd^en Berneg*

grünbeit bes Schaffens nachhaltig unb vielfeitig beeinflußt unb

arbeitet fich erft fehr allmählid} aus biefen nicht*äfthetifd]en (£in*

fliiffen „rein" hervor, unb bie außeräfthetifchen UTotive fünft*

lerifchen Schaffens er3eugen eine 5ülle fünftlerifeher 5ormen,

„UTotive" unb Kunftmeifen. 5. Croßbem muß man einen ur*

fprünglichen Kunfttrieb annehmen, unb feine elementaren Be*
tätigungsmeifen finb mahrfcheinlich bie rhythroifchen Künfte unb
ber Körper* unb (SerätefchmucP.

XDenben mir uns nunmehr 3ur Betrachtung ber f^aupt*

merfe biefes Bereiches ber ^fthetif.

3n Deutfchlanb ift <£rnft (Sroße einer ber erften gemefett,

ber bie vergleichenbe Dölferfunbe für äfthetifche Probleme heran*

30g. (Knfänge ber Kunft, 5reiburg 189^ unb: Kunftmiffenfchaft*

liehe Stubien, Cübingen $00.) <5roße ftüßt fich babei faft aus*

fchließlich auf bie Kunft ber „primitiven Dölfer". Unter

primitiven Dölfern verfteht (ßroße biejenigen, melche bie niebrigfte

unb urfprünglichfte 5orm ber Kultur befißen. Das ffauptfenn*

3eichen hierfür finbet er barin, baß ein Dolf bie primitive 5orm
bes Bahrungsermerbes befißt, nämlich bie 3aQ>b unb bas pflan*

3enfammeln. €s finb alfo hauptfächlich bie 3ägervölfer, melche

für bie primitive Kunft in Betracht fommen. ähnlich mie 5ed]ner

in feiner empirifchen äfthetif ben U>eg „von unten" befchreiten

mollte, fo fagt (Sroße: U>enn auch &ie f}öhe ber ITunft bas
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eigentliche <§iel ber Kunftmiffenfd}aft bleiben muß, laffen fiel]

Höhen bod} nidtf erfliegen, fonbern nur erfteigen, „unb beim

Steigen muß man non unten anfangen". (Eine objeFtioe Kunft*

xr>iffenfchaft aber, bie dou unten anfängt, ha * dou ben ein*

fachften formen ber Betätigungsmeife ber Kunft aus3ugehen.

X>iefe finbet fid} eben nur bei ben primitioen PölFern. Über

fie belehrt uns bie (Ethnologie (PölFerFunbe). Die Schmierig*

Feit ber ethnologifchen ZHethobe uerhehlt fich <5roße Feinesmegs.

<§unächft ift fd^on bie Sammlung bes Stoffes fchmierig; mir

müffen aus meit oerjmeigten 5orfchungsgebieten bie Kunfterjeug*

niffe primitioer PölFer 3ufammenfuchen, unb risFieren babei, bas

ZtCaterial nicht in gleichmäßiger DollftänbigFeit für bie ei^elnen

Künfte berücFfichtigen 3U Fönnen. Eine meitere Sd]mierigFeit liegt

in ber Deutung bes ZTtaterials. IDir müffen bie fpe3ififd]

Fü n ft ler
i

f

d\en formen non folchen unterfcheiben, bie rein

praFtifche (ober religiöfe) Bebeutung haöen, nnb wir haben

mieberutn 3U fd^eiben 3mifd]en ber allgemeinen äfthetifchen

Bebeutung eines Ornaments ober SchmucFs unb feiner äfthe*

tifd^en Eigenart. Kls Hilfsmittel für bie äfthetifd^e Deutung

ber primitioen KunftmerFe, empfiehlt (Große, non folchen formen

aus3ugehen, beren Fünftlerifcher CharaFter nidtf in Zweifel ge*

3ogen merben Fann; ferner Fönnen mir bie nerfd^iebenen Kunft*

formen eines unb besfelben DolFes unb ber nerfchiebenen PölFer

miteinanber Dergleichen unb menn mir bann allgemeine,
immer mieberFehrenbe <§üge in ber bilbnerifchen CätigFeit eines

PolFes finben, 3. B. bei ben Beufeelänbem bie „UnfähigFeit

für bie Kuffaffung unb Darftellung natürlicher 5ormen unb

Derhältniffe", fo finb mir berechtigt, baraus auf eine Eigenart

ber äfthetifchen Begabung bes PolFes 3U fchließen. Die äfthe*

tifche Eigenart eines primitioen KunftmerFs — bas, mas es

für ben Perfertiger unb für ben Befchauer feines PolFes aus*

brücFen follte — haöen wir uns mieber burd) Dergleichenbe Beriicf*

fichtigung ber gefamten Kultur* unb Sinnesart ber BTenfchen Flar*

3umad^en, non benen es herrührt. 3n feiner allgemeinen Kuffaffung

ber Kunft ftimmt (Große ber Knfidjt bei, nach ber KunfttätigFeit

Feinem praFtifchen <§mecfe bient, als ZKittel, 3U bem fie er*

fcheint, Dielmehr ift fie „SelbftmerF", unb äfthetifd^e ober Fünft*

lerifche CätigFeit eine folche, „bie in ihrem Per lauf ober in

ihrem bireFten E r g e b n i s einen unmittelbaren (Gefühlswert be*

fißt." Der (Genuß au biefer EätigFcit ergibt fid] nun entmeber
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im Verlauf ober im Uefultat ber CätigFeit. Beim Can3en 3. B.

iit ihrem Derlauf, bei ber Körperbemalung bes primitiven Dolfes

in i^rent Ergebnis. 3n beibeu ^Hen bleibt bas äfthetifche

(genießen nicht auf bie Künftler befchränft, es teilt fid} viel*

mehr ben £>uhörern ober Sufchauent mit. „3n jebem 5olle

feßt ein Kunftrverf ebenfo fehr ein publiFum als einen Kiinftler

voraus." Durch bie ftarfe Betonung biefes leßteren (Sefichts*

punFtes Fommt (große ba3u, bie Kunft tvefentlid) als eine f 0 3 i a l e

Erfcheinung 3U betrachten. Sie ift mehr eine gefellfchuftlicho

als eine inbivibuale Betätigung. 2luch bie Kunft ber primitiven

DölFer behanbelt er bemgemäß als fo3iale Erfcheinung. Die

Einteilung ber Kiinfte nimmt (große tvie Rechner: Es gibt Kiinfte

ber Buhe unb ber Betvegung. <§u ben erfteren gehört als

urfpriinglichfte 5orm bie <§ierfunft (urfpriinglichfte 5onn ber

Bilbnerei). 3hr urfprünglichfter (Segenftanb rvar ber menfeh*

liehe Körper: Körperfchmucf ober KosmetiF. KosmetiF ift baher

bie erfte Kunftgattung, bie von (große unterfudtf rvirb. Uber auch

bie roheften DölFer begnügen fich nicht mit bem Körperfd^mud*,

fonbern fie Fennen ben (SerätefchmucF ober bie OrnamentiF. Diefe

unterfucht (große beshalb an 3tveiter Stelle. Darauf folgt eine

Betrachtung ber Anfänge ber freien Bilbnerei, bann bie Unter*

fuchung von Ean3, poefie unb UIufiF. Bei allen biefen Künften

fucht nun (große ihre fo3iale Bebeutung feföuftellen (fo tvirb 3. B.

bei bem Sd^mucF ivieber unterfchieben 3tvifchen „Bei3fdpnucF unb

Schrecffchmud") unb insbefonbere tvirb bie außerorbentlich h°h^
fo3iale Bebeutung bes Can3es unb ber ZtTufiF für bie primitiven

DölFer ge3eigt. Sobanrt rvirb ber äfthetifche IDert biefer Künfte

feftgeftellt. Enblich gelangt (große ba3u, bas IDefen ber pri*

mitiven Kunft unb allgemeine, in ihr herrfdjenbe Kunftprin3ipien

ab3uleiten. <§unächft 3eigt er, baß feine anfangs aufgeftellte

Definition ber Kunft nicht gan3 auf bie primitiven DölFer paßt,

benn „bie meiften Fünftlerifchen ProbuFtionen ber primitiven finb

Feinestvegs rein aus äfthetifchen Ubfichten hervorgegangen,

fonbern fie follen 3ugleich irgenbeitiem praftifchen <gtvecFe bienen.

(Dasfelbe finbet fjirn, tvie bie vergleichenbe Kunftforfchung über*

haupt.) Bur in ber UIufiF übertviegt burchaus bas äfthetifche

3ntereffe unb t^rrfcht 3utveilen in ihr allein vor. Eine
Kunft fehlt ben Primitiven g!an3: bie UrchiteFtur. Ulte anberen

Künfte hingegen 3eigen fich bei ihnen in ihren einßachften 5ormen.

So ftimmen bie Kunftjarten ber primitiven DölFer mit benen
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ber Kulturoölfer überein, aber biefe Übereinstimmung erftrecft

fid} and] auf bie äft^etifc^en (ßefeße, bie in ber primi*

tioeu Kunft befolgt werben: Die Kunftwerfe felbft ber niebrigften

Dölfer finb „nach benfelben (ßefeßen gebilbet, weld^e aud] bie

hödtften Schöpfungen ber Kunft beherrfchen". „Hiebt nur bie

großen äfthetifchen bjauptprinsipien ber Curythmie, ber Sym*
rnetrie, bes (ßegenfafces, ber Steigerung, ber f)armon^ werben
oon Kuftralnegern unb Csfimos betätigt wie t>on ben Athenern
unb Florentinern, fonbern felbft 3a.hlreiche äfthetifche <£in3el=

formen gehören 3U bem äfthetifchen (ßemeinbefiß ber fultur*

fernften Dölfer".

Damit ift burch bie ethnologifche Forfdjung bemiefen, baß

es „allgemein wirffame Hebingungen für bas äfthetifche (ße*

fallen unb infolgebeffen allgemein gültige (ßefeße für bas fünfte

lerifche Schaffen" gibt. Zugleich will (ßroße bie Hebingungen
aller urfprünglichen Kunfttätigfeit aufgefunben hoben. Diefe

finb erftens ein fünftlerifcher Crieb (fünftlerifche Criebe), ben

auch (ßroße mit bem Spieltrieb oergleicht. Dagegen ha l bie

Derfcfyebenheit ber Haffe feine große Hebeutung für bie Kunft.

IDir finben oielmehr bei ben alleroerfchiebenften Haffen ber

3ägeroölfer immer toieber bie gleiche Krt ber Kunftbetätigung

unb bie IDieberfeht* ähnlid^er Kunftformen. Damit menbet fid}

(ßroße gegen bie Knficht oon Caine, ber bie Haffe als eine

fjauptbebingung ber Kunfttätigfeit anfah- Hur für bie HTufif

gibt (ßroße ben Haffeeinfluß 3U. Dagegen ift oon außerorbent*

lieber Hebeutung für bie urfprüngliche Kunft bie Kultur ber

Dölfer, insbefonbere bie Form ihres Hahrungsermerbs. Hament*

lid? in ber Hilbnerei 3eigt fich biefer (Einfluß, in ber lebenswahren

Darftellung oon HTenfchen unb Cieren bei ben 3ögeroölfern.

Die Probuftionsform eines Holfes höngt aber mieber oon geo*

graphifchen unb meteorologifd]en Derhältniffen ab. Kuch barin

miberfpricht (ßroße fjerber unb Caine. Das Klima beeinflußt

nicht bireft bie Kunft, fonbern erft baburch, bas es bie Dölfer

3U einer beftimmten Cebensroeife unb probuftion 3toingt; bod?

will (ßroße biefes (ßefeß nicht ohne weiteres auch für bie Kunft

ber höhnen Hölfer gelten laffen. Für bie primitioen Hölfer

hat bie Kunft ferner große praftifche Hebeutung im Kampf
ums Dafein: unb im fo3ialen Ceben. Die 0rnamentif förbert

ihre Cecfytif, Schmucf unb Can3 erleichtern ben Herfehr ber

cßefchlechter, fie bienen mittelbar burch Hecinfluffung ber <§ucht*
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irahl 3Ut* Perbefferung ber Haffe, fie erhöhen bie XPiberftanbs*

fraft gegen ben 5ein& (Scf]recffchmucf). Por allem aber er*

meitert unb befeftigt bie Kunft bes £an3ens, ber Hiufif uttb

ber poefie ben fo3talen <§ufammenhang primitiven HTenfchen.

Dem höhnen Kunfttverf gefteht bann (Sroße ttüeber eine vor*

tviegenb ober gar ausfchließlich inbivibuelle Bebeutung 3U.

XPir finb auf (Sroßes erftes XPerf genauer eingegangen,

um ein Beifpiel ber ethnologifchen Kunftforfchung 3U geben,

unb 3U 3eigen, baß fie für 3ahlreiche (Srunbfragen ber 2lfthetif

in <§ufunft noch feb^r fruchtbar tverben fann.

3n bem streiten XPerf h<*t fich (Sroße eingehenber über

allgemeine 5^agen ber Kunfttviffenfchaft ausgefprochen. Die

Aufgabe ber Kunfttviffenfchaft be3eichrtet (Sroße jeßt \. als £r*

forfcfyen bes XPefens ber Kunft, b. h- ber (Sigenfdiaften, tvelche

bie oerfchiebenen Krten ber fünftlerifchen Cätigfeit unb ihre XPerfe

von anberen unb roneinanber unterfcheiben. 2. Die <£ntftefyung

ber Kunft muß erflärt tverben burch (£rforfd]ung ber XXrfadjen

unb Bebingungen ber Kunft. 3. Die XPirfungen ber Kunft

finb 311 beftimmen unb (Sroße finbet, baß biefer £eil ber

Kunfttviffenfchaft bisher gan3 befonbers rernacfyläffigt tvorben

ift. Das XPefen ber Kunft beftimmt er jeßt in manchen punften

anbers als in bem erften XPerf. XPährenb er fie bort vom
Stanbpunft bes Künftlers aus als ibentifch mit bem Spiel be*

3eichnet, tverben jeßt bie Xlnterfchiebe beiber £ätigfeiten betont.

Die Kunft feßt anbere Kräfte in Cätigfeit als bas Spiel, bem
Künftler fchtvebt auch feine Kufgabe als eine Krt ron innerer

Pflicht ror unb fein äfthetifches (Setriffen erlaubt ihm nicht,

in fo beliebig freier XPeife trie im Spiel feine Kunft an$i*

trenben. Die Kunft hat ferner ftets ein objeftires Ergebnis:

bas XPerf, bas bem Spiel rollig fehlt. Das äfthetifche (Senießen

trirb nach Sd]openhauer als Kontemplation ober „freie Kn*

fchauung" be3eichnet, trobei (Sroßo ber Kuffaffurtg triberfprid^t,

baß ber (Senießenbe bie Krbeit bes Künftlers innerlich nach*

fchaffen müffe.

3n einem befonberen Kbfchnitt: Kunft unb Haffe, unter*

fucht (Sroße bie fünftlerifche Begabung ber ein3elnen Haffen
unb erörtert bie HTethoben, nach öenen biefes Problem behanbelt

trerben fann. <£s ift nicht möglich, bie reichhaltigen «Srgebniffe

ihrer Kntrenbung an biefer Stelle 3U berücffid|tigen. Pon ben

XPirfungen ber Kunft befprid|t (Sroße namentlich bie ber
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Bilbnerei unb fchr seitgemäß finb feine Ausführungen übet

ben (Einfluß bet ZDiffenfd}aft auf bie Kunft; et wirb im ganzen
— troß ber Anerfennung wichtiger Uiicfwirfungen ber einen auf

bie anbere — als fein wohltätiger für bie Kunft bärge*

ftellt. So ha * namentlich in unferer <§eit bie außerorbentüd}

entwicfelte, auf ber IDiffenfchaft fußenbe Cechnif ber Kunft mehr
gefchabet als genügt. 3h^ nerbanfen wir 3. B. „bie jämmerliche

<§erftörung unferer ^ierfünfte unb bes Kunftgewerbes burch

bie moberne inbuftrielle probuftion mit ihrer Arbeitsteilung

unb ihrem mechanifchen Verfahren''. Diefe (Eegenfäße 3wifchen

IDiffenfchaft unb Kunft finbet (Eroße tief in bem XDefen beiber

Cätigfeiten bes menfchlid^en (Eeiftes begrünbet unb bas fünft*

lerifche unb wif f.enf chaf tlid]e (Eenie finb fo uerfchieben,

baß man glauben fönnte, bas eine fchließe bas anbere aus.

Das 3weite fjauptwerf (Eroßes ift jebem 3um eingehenben Stu*

bium 3U empfehlen, ber beher3igenswerte ZDorte über bie Kunft

unferer ^eit lefen will.

XDährenb (Eroße mehr bie «Entftehung einjelner Kunftformen

unb ihre (Eefeße unterfucht, fchlägt bas IDerf non fjirn eine

mehr allgemeine 5orfchungsrid]tung ein. bfirn will bie

(Entftehung bes Kunfttriebes im allgemeinen erforfchen unb

o er bin bet 3U biefem <§wecfe bie pfychologifche Betrachtungs*

weife mit ber objeftioen ethnologifchen. Die pfychologifche Unter*

fuchung richtet fich babei auf bie (Entftehung unb «Erflärung

bes reinen Kunfttriebes als folgen, wie er unbeeinflußt

dou praftifchen Hiicffidlen nur ber fünftlerifchen Schöpfung unb

bem äfthetifchen (Eefallen bienen will. Die ethnologifche Unter*

fuchung behanbelt bagegen fpejiell bie frage, wie fich fcer Kunft*

trieb allmählich aus feiner Dermifchung mit praftifchen,

fittlichen, politifchen unb religiöfen 3ntcreffen in primitiven

Kunft herau50car^ c *iß l haß unb «welche Bebeutung bie nicht*

äfthetifchen Beweggrünbc bes Kunftfchaffens für bie EntwicFlung

bes reinen Kunfttriebes tatfäd^lid} gehabt haben. Als bas eigent*

liehe Problem bes erften Teiles feiner (pfychologifchen) Unter*

fud^ungen be3cid}net bfirn bie frage, weshalb Kunftwerfe ge*

fd^affen unb weshalb fie „genoffen" werben. Um bas 311 er*

flären, hol* er fehr weit aus unb unterfud)t bie Bebeutung,

welche bie (Ec fühle unb ber Crieb fie aus3ubriicfen für bas

Ceben bes ein3elncn UTenfd\cn unb ber fo3ialen (Semeinfchaft

haben. Die leßtere .frage ift ihm babei befonbers wichtig, weil
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auch er ber Knficht ift, „baß bie Kunft in ihrem innerften ZDefen

eine fojiale (Tätigfeit ift". 3nfolgebeffen fud]t bjirit 511 3eigen,

baß in bem Ceben bes 3nbtDtbuums wie im fosialen („intern

inbipibualen") Ceben bie (gefühle in einer ganj entfpr echen*
ben XDeife 3um Kusbrucf brängen. IDir l^aben oben bei Be*

fprechung bes fünftlerifchen Schaffens bie Knficht Tjirns ge*

nauer befprochen, baß bie lümft ab3uleiten fei aus bem (Trieb

nach (gefühlsausbrucf (pgl. 5
. 98). Daher gehen mir t^ier

nur noch mit einem IDorte auf feine Dermertung biefer (grunb*

anficht ein. <§unächft gibt bj. 3U, baß bie (Tätigfeiten, bie bem
(gefühlsausbrucf bienen, eine gan3 allgemeine Bebeutung für

bas menfehliche Ceben traben, aber fie fönnen troßbem als leßter

(grunb ber Kunfttätigfeit gelten, meil bie Kunft bem (Triebe

nach Kusbrucf am beften entfprid]t, menn er nid]ts anberes

erftrebt: „als Kusbrucf um bes Kusbrucfs millert 3U fein"

(„autotelifcher Kusbrucf"). 3n kem (gefühlsausbrucf, fomeit er

Kusbrucf um bes Kusbrucfs millen ift, fielet halber bj. ben

Urfprung bes reinen Kunfttriebes unb hieraus glaubt er nun

auch bie ein3elnen Kunftformen ableiten 3U fönnen. Das ge*

fcfyeht nach bem prin3ip, baß biejenigen Kunftformen bie ur*

fprünglichften finb, roeld^e im engften gufammenhang mit bem
(gefühlsausbrucf fielen, bas finb (mie and] fonft fd]on oft be*

Rauptet morben ift) bie rythmifchen Künfte: Darnach gelten ber

gymnaftifche Can3, bas rythmifche 5piel unb ber (Sefang unb

fonberbarermeife auch bie geometrifcfye ©rnamentif als bie ur*

fprünglichften Künfte.

Die 3rx>eite, fo3iologifcfye Betrachtungsmeife foll alfo bie

allmähliche Kusbilbung bes reinen Kunfttriebes aus ben bei ber

<£ntftehung ber Kunft mitmirfenben nicht*äßhetifchen Bemeg*
grünben 3eigen. 3™ allgemeinen ift biefe €ntmicFlung fo 311

benfen, baß aus praftifd^en 3r^tereffen 3unäd)ft gemiffermaßen

rein tatfächlich einfache liunftmerfe entftehen unb biefe er3eugen

nun ein reines, pon praftifchen 3ntereffen relatip unabhängiges

(gefallen, bis fich allmählich bas rein äfthetifche (gefallen aus*

bilbet. Batürlid} geht biefe <£ntmicflung burch piele ^roifchen*

ftufen hinburch. Kuf biefen herrfchen folche (Triebe in ber Kunft*

tätigfeit por, bie anbere #fthetifer mit Unrecht als bie eigentlichen

Kunfttriebe be3eichnet ha& cri: 3- 33 - &er Spieltrieb, ber (Trieb

burch (gefallen an3U3iehen unb ber Bachahmungstrieb. bj. per*

fud}t alfo 3mar biefe (Triebe als nid)täfthetifche auf3ufaffen, aber
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hoch ihre pofitioc Bedeutung für bie (Entwicflung bes Kunfttriebes

nadföuweifen. Befonbers wichtig erfcheinen ihm babei bic Be*
weggrünbe ber intelleftuelten Belehrung, ber gefchichtlichen Über*

lieferung, ber Schauftellung nor bem anberen (gefchlecht ober

beffen KnlocFung, ferner bie 5örberung ber Arbeit, bie Kn*
rei3ung 3um Kriege burch friegerifche Kufführungen, bureb Cän3e

unb bie «gweefe ber «gauberei, bureb fymbolifche Darftellungen.

Sehr wichtig erfcheint in ber Beweisführung X}. bie Cat*

fache, baß fo außerorbentlich niele nichtäfthetifche
ZHotine in bie Kunft aufgenommen worben finb, unb bie

böcbften Äußerungen ber Kunft unferer Cage erfebeinen babei unter

ber Bachwirfung uralter außeräfthetifcher ZTCotine. XPenn irgenb

etwas ben gari3 un3ureicbenben Zfyavaftev ber rein pfychologifchen

Äfthetif beweifen fann, fo ift es bie 5ülle biefer nicht*äfthetifchen

Beeinfluffungen ber Kunft unb bie relatin geringe Bebeutung,

welche in ber Kunftentwicflung bas rein äfthetifche (gefallen

gehabt ha *- tiefes allgemeine (Ergebnis, baß bas Kunft*

werf in feiner (Entwicflung r>on nicht*äfthetifchen 3ntereffen in

böcbftem XTTaße beeinflußt wirb, gebt alfo, wie wir feben, bureb

bie gan3e nergleichenbe Kunftforfchung hinburch- Kuch

ber Englänber XHarfhall nerteibigte febon früher biefe Kuf*

faffung, unb ber fran3Öfifcbe Äfthetifer (guyau gebt barin foweit,

baß er jeben XXnterfchieb 3wifcben ber Kunfttätigfeit unb ben

übrigen praftifch wiffenfchaftlichen ober inbuftriellen Beftrebungen

ber ZTTenfchen leugnet.

Kuf bas XPerf (guyaus werfen wir wegen ber (Eigen*

artigfeit feines Stanbpunftes noch einen frühen Blicf (Les

Problömes de L’ Esthetique contemporaine, paris ^9^)*
(guyau tritt ber Kuffaffung, bie wir faft als einen feften (grunb

ber gan3en Äfthetif feit Kant be3eicbnen fönnen, entgegen, baß

bas Schöne nichts mit bem Begehren unb ben praftifchen 3nter*

effen 3U tun ha&e unb non bem Kngenehmen prin3ipiell ner*

febieben fei. T>as Schöne wirb nach feiner XTTeinung ebenfo

begehrt wie alles praftifche (ce qui est beau est dösid^rable

sous le meme rapport, nämlich in berfelben Be3iehung wie bas

praftifche unb (gute), es ift nicht nerfchieben non praftifcher

Cätigfeit unb nicht non bem Bewußtfein ber XPirflichfeit. Das
fuebt er bann im ein3elnen 3U beweifen; fo ijf 3. B. unfer äfthetifches

XPohlgefallen an Bewegungen feineswegs bloß ein (gefallen an

ihrem leichten Spiel, fonbern größer ift bas (gefallen an Be*
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treguttgen, bie im Dienfte eines SiPecFs mit Energie arbeiten.

3n bem (gebiete ber Empfinbungen roiberfpricht er (grant Stilen,

ber nur ben l|ö leeren Sinnen äftfyetifcfye Bebeutung 3ufcf}reibt,

inbem er ausbrücflich behauptet, baß alle unfere Empfinbungen

imftanbe finb, uns äfthetifche cEinbriiefe 3U permittein, tpenn

fie nur intenfioe unb bleibenbe HachtoirFungen haben, unb bafyer

ift aud? bie Crennung bes Schönen pom Kngenehmen unrichtig,

pielmehr liegt nach (guyaus ZTTeinung bas Schöne in bem 2lrt*

genehmen roie im Keime porhanben: bas Kngenehme, gefteigert

3U einem ungehemmten lebensgefühl, bas ift bas Schöne. (guyau

miberfpricht baher bem Englänber HusFin unb feinem lanbs*

manne proubhomme, toelche einen fchroffen (gegenfaß 3tpifd}en

ber inbuftriellen Entipicflung unb ber Kunft angenommen hatten,

rtach feiner HTeinung ejriftiert biefer (gegenfaß gar nicht; pielmehr:

hat bie gan3e IDeiterentmicflung ber 3abuftrie (mie auch ker

XPiffenfchaft) bie Cenben3, bas leben 3U fteigern, angenehmer

3U machen unb 3U perfchönern. Xüan fieht, baß bas Eigenartige

bes Stanbpunfts pon (guyau barin liegt, baß er gerabe bie Der*

fchiebenheit bes äfthetifchen Derhaltens pon anberen Derhaltungs*

tpeifen bes HIenfchen aufheben tpill. Ttabei ift es fein großes

Derbienft, bie 3ahlreichen 23e3 iehungen nachgeroiefen 3U haben,

rpelche Fünftlerifche CätigFeit unb äfthetifches (gefallen 3U allen

anberen lebensgebieten 3eigen. Kber bamit, baß folche 23e3ie*

hungen unb gegenfeitige Beeinfluffungen rpirflich beftehen, u>irb

hoch bie Eigenart bes Fünftlerifchen Schaffens unb bes äfthetifchen

(gefallens gegenüber allen anberen lebensgebieten in Feiner XDeife

aufgehoben.

3n einer getpiffen 23e3iehung 3U ber bisher betrachteten,

pergleid^enbcn Kunftrpiffenfchaft fteht bie entmicflungsge*
fchidjt liehe #fthetiF. Kud] fie perfucht bie Entftehung unb

allmähliche Entroicflung bes Kunfttriebes unb bes reinen

(gefallens am Schönen aus anberen permanbten aber nicht*äfthe*

tifchen Trieben imb luftgefühlen perftänblich 3U machen, unb

babei Fommt fie in ihren allgemeinen Ergebniffen pielfach 3u

einer ähnlichen Kuffaffung rpie bie pergleichenb ethnologifche

5orfdjung. X>iefe (epolutioniftifche) Kunftbetrachtung geht 3urücf

auf bie Dorarbeiten pon £h- TtartPin unb fjerbert Spencer.

Spencer perfuchte bie KTufiF als bie urfprünglichfte Kunft ab*

3uleiten aus ber leibenfchaftlich erregten Hebe unb Sprache;

eine 3&ee, bie früher fchon Houffeau pertreten hatte, mährenb
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Darmin felbft biefe Uuffaffung nicht gelten laffen sollte. Karl

(groos (in feinem früheren XDcrf) unb Konrab Cange neigten

fid] ber Kuffaffung Spencers 3U. Ultein biefe Unfid]t ift feitbeni

endgültig miberlegt morben. (£. Stumpf 3eigte, bafj in ber

ZTlufif gegenüber ber Sprache ctmas oöllig Heues auftritt:

„Z>ie Sprache mürbe aus fich heraus niemals 3ur Uuffteltung

fefter Stufen, 3ur Ubfonberung oon (Dftaren, Quinten ufm. als

ausgejeid^neter punfte ber an fich fontinuierlichen Conlinie ge*

führt ljaben." 2iljnlid]c Hebenfen machte IDunbt gettenb, unb

was biefe beiben 5^fd?cr aus pfychologifchen (grünben annahmen,

ift burch bie etfynologifcfye 5orfd]ung tatfächlidj beftätigt morben.

So berichtet Ernft (große: „3m allgemeinen ift ber (gefang —
um oon ber 3nfteumentalmufif <$ar nicht 3U teben — oon ber

leibenfchaftlichen Hebe auf ber unterften Kulturftufe bereits eben*
fomeit unb fcfyarf gefchieben mie auf allen übrigen."

Uls ber £}auptr>ertreter ber Entmicflungsäfthetif fann gegen*

märtig ber Englänber (grant Ulfen gelten. Er fucht auf bar*

miniftifcher (grunblage 3U 3eigen, mie fich allmählich bie Kunft*

triebe unb bie äfthetifchen (gefühle entmicfelt fyaben in ber

tierifchen unb menfd}lid}en (gattung, mornit (grant Ulfen bie

Uuffaffung rerbinbet, (im (gegenfafce 3U (guayu), baß bas äftfye*

tifche (gefallen allen praftifchen 3ntereffen völlig entrüeft ift.

Uus feinem fjauptmerfe (phyfiologifche Ufthetif) hat <5rant Ulfen

noch eine befonbere Untersuchung über bie Entftehung bes färben*

finns abge3meigt, bie in oieler Hejiehung feine Unfidjt noch

beutlicher 3eigt, als bas f}auptmerf. Had^ (grant Ulten finb alle

(gefühle, melche Hejiehungen 3um Cebensunterhalt unb 3U praf*

tifchen 3ntereffen haben außeräfthetifche, biejenigen (gefühle ba*

gegen, benen biefe Hejiefjung fehlt, äfthetifche (gefühle unb er rer*

fucht nun benHachmeis 3U führen, mie fichunferecßefühlsregungen

allmählid) t>on ben ermähnten praftifchen 3e3iehungen losgelöft

haben, im^ortlauf ber Entmicflung unferes(ßefchled]ts. 2TTan fann

bis jefct nicht fagen, baß biefe Entmicflungs*Ufthetif große Erfolge

erreicht hätte- Es ift 3U fchmierig, von Dorgängen, bie unferen

(Erfahrungen oöllig entrüeft finb, eine miffenfchaftlkh beglaubigte

Unficht 3U erlangen. 3mmcrhin ift es aber möglich, baß bie Ent*

midflungsäfthetif manche Erfcheinungen unferes Kunfoujtanbes

burch ihren Pergleich mit nieberen farmen ihrer Entmicflung

unter neue (gefichtspunftc bringt.

Eine gan3 eigenartige Stellung nimmt in ber Kunftforfchung
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bic Xtlethobe ein, meld^e ber fran3Öfifche I}iftorifer f}ippolite

Caine ausgebilbet hat unb bie mir fur3 als bie Ableitung
ber Kunft aus Umgebungseinflüffen be3eichnen fönnen.

Hacf] Caine muß bie Cntftehung bes Cfyarafters ber Kunft ein=

Seiner «feiten unb Pölfer erflärt merben, aus bem fogenannten

HTilieu (ber Umgebung) unter meinem fie entfielt. Dabei muß
bas Kunftmerf aus bem Künftler, biefer aus ber Kunftfchule,

bie Kunftfchule aus bem ^ufammenmirfen t>on Haffe, Klima

unb Kultur3uftanb erflärt merben. Diefe gan3e Betrachtung von

Caine ha* feine große Bebeutung für uns, fie ift eine fultur*

gefchichtliche Betrachtung, feine äfthetifche, obmohl nid]t

3u leugnen ift, baß fie in mittelbarer XPeife melleicht man*

chen Beitrag 3um Perftänbnis ber Be3iehungen liefern fann, melchc

bie Kunft unb bas fünftlerifche Schaffen 3U anberen Cebens*

gebieten hüben.

XPerfen mir 3uleßt noch einen Blicf auf bie Kunft theorie
ber (Segenmart. 3afyve\<$ie ^fthetifer h^en fich bemüht, De*
finitionen ber Kunft unb eine (Einteilung ber Künfte
auf3uftellen. ffierbei trennt man aber meift nicht bie Kunft als

Kunfttätigfeit (fünftlerifches Schaffen) unb bie Kunft als probuft

bes fünftlerifchen Schaffens ober ben 3nbegriff ber Künfte unb

Kunftmerfe. XTTit bem Begriff bes fünftlerifchen Schaffens hüben

mir uns oben fchon befd]äftigt> betrachten mir h^r nur bie Kunft

in bem le&tgenannten (rein objeftioen) Sinn.

Die Definition ber Kunft in biefem Sinne hängt nun 3U*

fammen mit ben oerfchiebenen Kuffaffungen ber fünftlerifchen

Cätigfeit. Daher faßte bas Kltertum auch probuft biefer

Cätigfeit als Haturnachahmung auf, bis 5l<u>ius Philoftratus (ber

ältere) im Knfang bes britten 3ahrhunberts nach Chrifti (Seburt

auf bie Bebeutung ber fchöpferifchen Phantafie hinmies. 3n ber

neueren Sfthetif h^ben fich bie Knfichten mehr t>on biefer älteren

Definition abgemenbet. Kant faßte bie Kunft auf als eine eigen*

tümliche Ceiftung bes (Senies, „fchöne Kunft ift Kunft bes (Senies",

3ugleich fügte er hin3U, „barin ift jeber HTann einig, baß (Senie

bem Hachahmungsgeift gän3lich entgegen3ufeßen fei".

(Ein (Senie ift r>om Calent nach Kant oor allen Dingen t>er*

fchieben burch feine Originalität, 3ugleich muß alles, mas bas

(Eenie heroorbringt als „epemplarifch", b. h- <*ls muftergültig

angefehen merben, ferner gehört 3um (Senie, baß es nicht nach

bemußten Hegeln, fonbern unbemußt unb naiu fchaffenb tätig
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ift, fo baß es „als Statur bie Hegel gibt unb baher ber Urheber

eines probuftes, melches er feinem (Senie oerbanft, felbft nicht

meiß, tx>ie fich in ihm bie 3been baju fyerbeifinben." H>ir feljen

hieraus, baß Kant bem Hegriff ber Nachahmung mit größter

<£ntfcf)iebenheit entgegentritt. 3n ber fpefulatioen Kfthetif bes

19* 3aWunberts galt bie Kunft als eine Darftellung bes Un*

enblichen im (Enblichen ober als eine Darftellung ber 3^* (bes

Kbfoluten) in finnlicher (Erfdjeinung. Damit würbe 3ugleich bie

fogenannte ibealiftif che ober (Sehaltsä ft hetif Qntjalts*

äfthetif) begrünbet. Diefer trat er hart entgegen, inbem er,

an Kant anfnüpfenb, eine formaliftifche Kuffaffung ber Kunft

oertrat. Damit begann ber Streit 3tx>ifchen 3 & e a l i ft e n ober 3 n:s

haltsäfthetifern nach beren Kuffaffung ber 3 n ^alt bes Kunft*

werfes ber eigentliche (Segenftanb bes äfthetifchen (Sefallens ift

(bjauptoertreter : Schelling, Ejegel unb beffen Schule) uub ber

5orntaliften, nach welchen bie formalen «Elemente bes Kunft*

werfes mie bie Cöne, Cafte, färben unb Haumwirfungen als

folche ober bie Kompofition unb in ber Dichtung bie fprachlichcn

(Elemente, Dersmaß unb Heim ober im Drama bie (Ejpofition,

bie (Entwicfelung ber Charaftere u. bgl. bie eigentlichen äfthetifch

mirffamen (Elemente bes Kunftmerfes finb. Diefen (Segenfaß hat

bie neuere Kuffaffung ber Kunft mehrfach 3u überbrücfcn oer*

fucht. Diefe Derfuche laufen meift barauf hinaus, baß man
biefem (Segenfaß eine pfychologifche XDenbung gibt unb bie

Hebingungen bes äfthetifchen (Sefallens mehr in bem fieht, was
im äfthetifchen <£intrucf objeftio gegeben ift ober in ben Dor*

ftellungen, mit benen mir bas objeftio gegebene interpretieren
(5ech*

ners birefter unb affoiatioer 5aftor, r>gl. S. V$). (Ein neuerer

äfthetifer, Külpe, hat fogar gemeint, baß Rechner mit feiner

Unterfcheibung bes bireften unb affoiatmen 5aftors ben alten

(Segenfaß ber 5orm* unb 3n ^?altsäfthetif überwunben habe. Kitein

biefe Knficht ift eine irrtümliche, ber (Segenfaß ber 5orm* unb

(Sehaltsäfthetif war ein rein objeftioer, es hanbelte fich bei

ihm um bie 5^age, mas bas Kunftmerf ift, nicht um bas

Problem, mie wir bie pfychologifchen Hebingungen bes äfthe*

tifchen (Sefallens auffaffert müffen; ferner bitbet auch (Segen*

faß jmifchen 3n^alt unb 5arm bes Kunftmerfes feinesmegs eine

objeftwe parallele 3U bem fubjeftioen Unterfchiebe eines bireften

unb affo 3iatir>en 5aftors bes äfthetifchen (Sefallens. Denn ber

3nhalt eines Kunftmerfcs ift für uns 3um (Teil ctmas objeftio



Die äftfyetifcfyc Betrachtung ber Kunft. 127

(Gegebenes unb bie „Kffoiationen", burch welche mir bas ob*

jeftiv (Begebene im Kunftwerf auffaffen, 5. B. bie färben unb

5ormaffo3tationen haben 311m ^Eeil gar nichts mit bem 3nhalte
bes Kunftwerfes 3U tun. Bielmehr lebt biefer (Segenfaß in ber

pfychologifchen Kfthetif in eigentümlicher 5ornt weiter, inbent wir

entweber mehr in ber 5orm ber pfychifd^en pro3effe (insbefonbere

ber Dorfteilungen unb (Befühle) ober in ihrem 3 nhalt bas (£ha*

rafteriftifche bes äfthetifchen (Sefallens finben fönnen.

Die neueren Definitionen ber Kunft fallen wieber verfchiebeti

aus, je nachbem ein äfthetifer bie inbivibuale ober
f 0 3 i a 1 e

Kuffaffung ber Kunft bevor3ugt. 3^ne Kuffaffung betont mit

(£ntfcf]iebenheit, baß bas Kunftwerf ein rein perfönliches <£r*

3eugnis, eine objeftive Darftellung innerer €rlebniffe eines 3 n*

bivibuums ift, in welchem ber Künftler an einem fonfreten

ein3elnen (Segenftanb ober O^ema feine 21rt, biefen (Segen*

ftanb auf3ufaffen, 3U fehen, 3U verarbeiten, ihn in Be3iehung

3u feiner gefamten Cebensauffaffung 3U feßeit 3um anfchaulichen

Kusbrucf bringt. Die fo3iale Kuffaffung bagegen betont bie 21b*

hängigfeit ber gefamten Kunft unb Kunfter3eugniffe unb bes

Künftlers felbft von feiner Seit, feinem Dolf, feinen Dorgängern,

von ben geiftigen Strömungen bes (Bemeinfd^aftslebens, in bem
er fich heranbilbet. Sie faßt ferner bie Kunft mehr als eine

gef eilige Betätigung auf, fie ift für bie genießenbe Kunft*

gemeinbe ba, unb ohne biefe nicht benfbar
;

enblich hat bie

Kunft 3U allen Seiten unb in allen Dölfern große fo3iale IDir*
f ungen gehabt, bas Kulturleben unb bie Kulturhöhe eines

Dolfes fein religiöfes unb fittliches £eben, ja felbft fein wiffen*

fchuftliches 5orfchen wirb inbireft burch bie Kunft nachhaltig

beeinflußt. Klan würbe baher bie Kunft unvollftänbig behanbeln,

wenn man nicht ihre fo3ialen XDirfungen in Betracht 3Öge.

3ch ftehe auf bem Stanbpunft, baß swifchen fo3ialer

unb inbivibualer Behanblung ber Kunftwiffenfd}aft unb bem*

gemäß 3wifchen beiben Kuffaffungen ber Kunft fein (Segenfaß

herrfdTeu barf. Dielmehr müffen fich beibe Betrachtungsweifen

ergäben, vor allem bürfen fie fich nicht 311 verbrängen fuchen!

Die fo3iale Betrachtung ber Kunft ift nur ba ausfchließlich in

ihrem Hecht, wo es gilt, bie <£inflüffe bes (Bemeinfchafts*

lebens auf bie Kunft unb ben Künftler unb bie totalen IDir*

f ungen ber Kunft 3U erforfehen. 21ber 311m Derftänbnis bes

fünftlerifd^en Schaffens unb nod} mehr 311 pfyd^ologifchem Der*
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ftänbnis bes Kunftgeniegens fann fie uns Ejöcfyftens einen in*

bireften Beitrag liefern, u>eil jebes Kunftmerf in lebtet Cinie

eine rein inbmibuelle Schöpfung ift unb jeber Kunftgeniegenbe

feine inbmibuelle Kuffaffung bes Kunftmerfs ausbilbet, bie oöllig

unabhängig non fc^ialen Einflüffen fein fann. ©ft genug haben

fid] bie Kunftfchöpfungen groger BTeifter unb bie Urteile ber

Kenner im fchroffen (Segenfat3 3U ihrer 3e\t unb Dolfsgemein*

fchaft ausgebilbet. Uber auch abgefefyen bauon ift es unmög*
li d), bie pfyd]ologifd]en projeffe bes fünftlerifchen Schaffens unb

bes äftfyetifcfyen (Seniegens mit JEjilfe foialer Betrachtungen ana*

lyfieren 3U mollen, bas fann melmehr nur mit ber UTetfyobe

einer angemanbten inbmibualen Pfychologie ausgeführt merben.

iDenn irgenb eine Urt menfchlicher Cätigfeit ben (£harafter bes

rein perfönlichen Schaffens trägt, fo ift es bie bes Kiinft*

lers unb ein Künftler, ber fich 3um Knecht fojialer Strömungen

macht unb gemiffermagen bloß beren Uusbrucf fein mill, ent*

meil]t bie Kunft 3U einer UTobe* ober Qlenbenjfunft, unb entfleibet

fie ihres eigentlichen IDefens: nur fich felbft ^roccF 3U fein. Biemals

rnirb eine mirflich h°hc Kunft im Dienft fo3ialer «gmeefe ftehen

fönnen, bas mürbe 3U einer Urt politifchen ober Rialen partei*

funft führen, hieraus ergeben fich bie (Bremen ber beiben Be*

trachtungsmeifen. So3iale Kunftbetrachtung ift ba am plage, mo
es fidj um fojiale Probleme ber Kunft hanbelt. 3n allen übrigen

5ragen fann nur bie inbmibuelle Erforfdjung ber Kunft unb

ber fünftlerifchen Cätigfeit ben Problemen ber UftEjetif gerecht

merben.

Beben bem (Segenfag bes 3ubit>ibualen unb Sojialen macht

fich ferner in ber (Segenmart auch bei ber Definition ber Kunft

ber meitere (Segenfag ber pfychologifchen unb objeftiren Uuf*

faffung ber Sfthetif geltenb. 5ür jene ift bie Kunft bie Summe
ber objeftmen Bebingungen bes äfthetifchen (Sefallens — eine

Definition, bie fo menig mit bem IPefen ber Kunft 3U tun ha*/

bag man fie nicht ernft 311 nehmen braucht. Die objeftme Uuf*

faffung mirb bann, je nad? bem fonftigen Stanbpunft bes 2ifthe*

tifers eine ber uorher von uns behanbelten fein müffen.

Blicfen mir noch auf bie uerfdjicbenen Einteilungen ober

bas „Syrern" ber Künfte, fo merben aud? biefe fich natürlich

rid^ten nach ber allgemeinen Kuffaffung, bie ein 5’lfthetifer oon

ber Kunft hat unb nach feiner BTethobe, bie Kunftmiffenfchaft

311 betreiben. So lägt fid} eine Einteilung ber Künfte oon pfydjo*
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logifd|en (Sefichtspunften, ebenfo eine von objeftioen (Sefidits*

punften aus benfen, unb innerhalb biefer mieber von mehr

fortnaliftifd^en ober ibealiftifd]en, von mehr Rialen ober irt=

bioibualen (Sefichtspunften, von entmicflungsgefchichtlichen ober

rein analytifchen (ßefichtspunften unter Berücffichtigung ber eigene

tümlichen ZTTittel ber ein3elnen Künfte. Das Syftem ber Kiinfte

erfebeint babei halb als bas Syftem ber urfprünglichftcn Kunft*

betätigungen, benen gegenüber bann bie meniger urfprünglichen,

abgeleiteten, entmicfelteren Künfte aufgeftellt rnerben, halb gait3

ot^ne Kücfficht auf biefen „Stammbaum" ber galten Kunft. Der
Entmicflungsftanbpunft fann mieber entmeber ba3u führen, eine

Kunft als bie urjpriinglicbe bi^uftellen unb bas Syftem ber an*

beren aus ihr ab3uleiten, ober mehr er e Künfte als oon An-

fang an gefd]iebene, unabhängig oon einanber entftanbene an*

3ufehert (Deffoir).

Don entmicflungsgefd]icbtlid]en Einteilungen ermähnen mir,

baß bferbert Spencer poefie, KTufif unb Can3 als eine 3ufammen*

hängenbe <S3ruppe auffaßte unb bann mieber Schrift, KTalerei unb

Sfulptur. DJrjö ^irn hält bie rhythmifche Kunft für bie urfprüng*

liehe, Dubos unb Kouffeau meinten, alle Kunft gehe aus ber

Sprache heruor unb fahen baher in ber leibenfchaftlichert Sprache

bie Einheit aller Künfte (ogl. ba3U fritifch Seite \2o). Kud]

IDunbt h<*t angenommen, baß es „3mei (ßrunbformen aller

fünftlerifchen Betätigung ber phantafie" gebe, „bie bilbenben

unb bie mufifchen Künfte". Kuguft Schmarfom läßt bie Künfte

aus ber mimifchen (Schaufpiel*) Kunft entftehen, unb fpricht

oon einem „fomplementären" Derhältnis ber Künfte 3U einanber;

bamit oerfällt er mieber in ben alten, mehrfach oon uns be*

fämpften Setyev, mit meit hergeholten Analogien 3U arbeiten,

ftatt mit (Sefichtspunften, bie ber Kunft felbft entlehnt finb.

0hne Kiidficht auf Entmicflungsgefichtspunfte ha^en 3ah^
reiche neuere Kfthetifer eine (3um Ceil rein logifche) Einteilung

oerfucht. Kicharb IDagner unterfchieb brei rein aus bem XDefen

bes KTenfchen entfpringenbe Künfte: Kcimif, ZTTufif unb Did]t*

funft, unb brei an bie ZTTittel ber toten Katur gebunbene: Krd^i*

teftur, plaftif unb KTalerei. 2luf bem Boben ber (Sehaltsäfthetif

entftanben 3um Ceil fehr fompÜ3ierte Einteilungen, bie menig

mit bem IDefen ber Kunft 3U tun haben. 5r. Ch- Difcher erflärt

für bie „natürlichfte" Einteilung, bie nach Kaum* unb <§eit*

meumann, 9
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fünften, (5 . Eh- ^ed^ner unterfchieb Künfte ber Buhe unb ber

Bewegung. Beuerbings hat Külpe eine pfyd^ologifche Einteilung

(bie nach unferer Kuffaffung unmöglich bent liefen ber Kunft

geredet werben fann) uorgefchlagen, Deffoir unterfcheibet lieber

— geftüt^t auf „Erabitionen", 3wifchen Baum* unb <§eitfünften.

«gugleicb B^ebt er bie Botwenbigfeit anberer Einteilungsgrünbe

Terror unb unterfcheibet : bilbenbe unb tnufifche Künfte, Künfte

ber Bachahmung, beftimmten Kffojiationen unb realen formen
unb freie Künfte ber unbeftimmten 2lfRationen unb irrealen

formen (3U ber testen (Sruppe gehört bie BTufif).

IDunbt teilt bie Künfte auf (Srunb uon Überlegungen über

iE^re Entftefyung in 3wei bjauptgruppen, bie bie beiben „(Srunb*

formen aller fünftlerifchen Betätigung ber phantafie" bilben

:

bie bilbenben unb bie mufif eben Künfte. Er begrünbet

biefe Einteilung burd} folgenbe Überlegungen, bie jugleid] bas

Dert]ältnis ber beiben (Sruppen 3ueinattber beftimmen: „Don
Knfang an in ihren BTitteln wie in ihren Biotwen fich fdjeibcnb,

ergäben fie eben barunt einanber, fo baß r>on einer Kusbilbung

bloß ber einen biefer 5ornten ebcnfowenig bie 21ebc fein fann,

wie etu>a ein Blenfd) benfbar ift, ber 3war ber Empfinbungen
unb Dorftellungen, nicht aber ber (Semütsbewegungen fähig märe.

Beibe Kunftformen gehören 3ufantmen. Sie fitib von Knfang
an oerbunben, gerabe weil fie grunboerfd^icben unb barunt

ergän3cnb aufeinanber aitgewiefett finb. Die bilbenbe Kunft

finbet ihre ©bjefte t>or: fie belebt unb befeclt fie umfehaffenb

unb nad^bilbcnb unb wirft baburd] wieberunt belebenb 3urücf

auf bie Seele bes Schaffenben wie bes Sd^auenben, inbem fie

in biefent bie (Bemütsbcwegungen erregt, bie oon bent burch

bie phantafie 311 gefteigertent Ceben erweeften (Segenftanbe aus*

gehen. Die ntufifche Kunft trägt bagegen bie fubjeftiuen tSc*

mütsbewegungen in Spred]lauten, rhythmifdien Belegungen bes

eigenen Körpers unb in Cauten unb Belegungen, bie ben

natürlichen ber ntenfd]lichcn Spred]laute nachgebilbet finb, un*

mittelbar nach außen. 3nbent fie fo feelifdie Beguttgen in ihrer

<Sefühlsqualität unb in ihrem Derlaufe barftellt, erweeft unb

uerftärft fie wieberum biefe. So ergäben fich beibe: bie bilbenbe

Kunft als bie äußere, bie nad} Dcreinheitlichung ihrer EiitbrücFe

ftrebt unb bie mufifche Kunft als bie innere, bie 3ur Üußerung

bes Selbfterlebten brängt." „Darum fpiegelt bie bilbenbe Kunft

bie mannigfachen formen ber Außenwelt im menfchlichen (Semüt;
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unb bic mufifche Kunft fpiegelt bas menfd}lid}e (Semüt felbft in

ben natürlichen Ausbrucfsbemegungen unb ihren IDeiterbilbungen

in Sprache, (Sefang, Dichtung unb ZTIufif."

Sehr eingehenb hat fich Cipps mit ber 5^age bes Syftems

unb ber €inteilung ber Künfte befchäftigt. Hach feiner Anficht

gibt es 3u?ei „(Srunbgefidjtspunkte", t>on benen aus bie Künfte

eingeteilt merben müffen, nämlich „bie H>ahl ber (Segenftänbe

unb bie XDahl ber HTittet". „Der erfte ber beiben (Sefidtfs*

punkte ergibt bie (ßrunbeinteilung". Unter biefern (Sefichtspunftc

unterfcheibet er 3mifchen ab ft rakt eit unb konkreten Künften.
Abftrakte Künfte finb naefy Cipps folche, bie nicht einjelnc per*

fonen, (Seftalten, (Sreigniffe ber lüirklichkeit 3ur Darftellung bringen,

fonbern „bie aus biefer konkreten IDirklichteit ein Allgemeines,

allgemeine <§>üge ober (Sefehmäßigkeiten, für fich 3ur Dar*

ftellung bringen". Die konkreten Künfte bagegen, bie Cipps aud^

„miebergebenbe Künfte" nennt, ftellen immer einen einjelnen ^all,

ei^elne perfonen, cErlebttiffe ober <£reigniffe für fich bar. 3hr
(Segenftanb ift immer „ein inbitnbuell beftimmtes Ccben" ober

„ein inbitnbuell beftimmter Cebens3ufammenhang, forme er in

ber UMt ber H>irklid}keit unb unter ben unenblich mannigfaltigen

fich burchfreujenben Bebingungen ber IDirtlichkeit uorfomntt ober

norfommen könnte." (Dgl. Die Kultur ber (Segenmart I, 6
, $07.)

Hach biefer Auffaffung finb 3 . B. abftrakte Künfte: „bie UTufik,

bie fid] an bas 0h* roenbet; bie Ornamentik mie bie gait3e

UTenge ber technifchen Künfte (Architektur, Keramik, Cektonik)

unb ber €att3, bie fich an bas Auge menben. 3n bet UTufik

liegen für uns nur allgemeine Stimmungen, IDeifen bes inneren

Cebensablaufs, affektioe <5uftänbe, ohne irgenbmelche nähere

Beftimmtheit burch einen (Segenftanb, an ben bie inneren <3u*

ftänblichkeiten fich haften. Unb ebenfo geben 0rnamentik unb

technifche Künfte in fichtbaren 5ormen nicht bas konkrete Hatur*

leben, fonbern nehmen baraus ein Allgemeinftes h^aus, fie

bringen bas in fich gefe^mä^ig maltenbe Allgemeine unb fchliefj*

lieh Allgemeinfte ber Haturkräfte 3ur felbftänbigen Anfchauung.

Unter biefen abftrakten, an bas Auge fich menbenben Künften

ift triebet bie reine Ornamentik bie abftraktefte : ihr UTaterial

ift ber Baum, bie Cinie, bie fläche, ber geometrifche Körper.

Das UTaterial ber technifchen Künfte ift bie raumerfüllenbe, materi*

eile unb materieller 5unktionen fähige ZTTaffe." &i\ ben kon*

kreten Künften rechnet Cipps: „bie poefie, bie fich an bas 0hr
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menbet; bie barftellenben bilbenben Künfte (plaftiF, UTalerei,

Zeichnung) unb bie ITiimiF, bie fich an bas Kuge menben."

Heben biefer Einteilung merben unter bem (SefichtspunFt

ber IVatjl ber UTittel „unmittelbar unb mittelbar barftellenbe

Künfte'' unterfd]ieben. Das reinfte Heifpiel ber mittelbar bar*

ftellenben Kunft fielet Cipps in ber epifcfyen Dichtung, benn im

Epos liegt „nicht bas bargeftellte Ceben felbft" „in ben IVorten,

mie es bei ber lyrifchen ober bramatifchen Dichtung unmittelbar

in ben IVorten liegt, ober mie es beim KunftmerF ber plaftif

ober ber UTalerei unmittelbar in ben 5ormen unb 5<*rben liegt;

fonbern in ben IVorten ber epifcfym Dichtung liegt, ober gibt

fich Funb, ein 3^, bas (Seftalten, Dinge, Hegebenheiten geiftig

[ich gegenüber hah unb innerlich, b. h- mit bem Kuge
ber phantafie, fieht, fie fich gegenüberftellt unb betrachtet."
Die epifche Dichtung ift erjählenbe Dichtung, ihre Ereigniffe

unb perfonen merben t>on bem Dichter in bie Vergangenheit

oerlegt, unb fie erfcheinen uns als vergangen, als ein

fches <5efchehen, fie erlangen baburd} „eine eigenartige 5erne."

(5an3 anbers ift es 3. 73 . bei bor CyriF unb ber bramattfehen

Kunft, bie Cipps als typifcho Heifpielc ber unmittelbar bar*

ftellenben Künfte anführt. Der 3nh<*lt eines lyrifchen (Se*

bichtes ober eines Dramas ift „abfolut gegenmärtig, nicht bloft

betrachtet, fonbern r>om Dichter ober r>on mir unmittelbar

erlebt."

Der 3ulef5t genannte Unterfchieb ift 3tx>eifeilos ein burchs

greifenber in ben DichtFünften
;

meniger Fann ich ber Unter*

fcheibung uott FonFreten unb abftraFten Künften als einer funba*

mentalen bestimmen, unb man Fann fogar be3t©eifeln, ob fie

fich u>irFlich auf ben (Segen ft anb ber Künfte be3icht unb

nicht in erfter Cinie r>on ben UTitteln abhängt, mit benen

bie ein3elnen Künfte arbeiten. Die ZTTufiF Fann mit ihren Ebnen

nicht eine fo beftimmte Sprache führen, tr>ie bie Dichtung, bes*

halb fcheint fie mehr allgemeine unb — mas nicht bas*

felbe ift — abftraFte „(ScbanFen" 3U fchilbern. Dagegen fcheint

mir Feine Kunft barauf 3U Deichten, bafj ein inbiuibuelles
unb FonFretes Erlebnis bos Künftlers 3um KusbrucF gebradü

mirb unb bafj bas UTittel ba3U ein inbioibuelles unb FonFretes,

ein „Ein3elfall" ift. Hehnten u?ir bie oon £ipps angeführte

©rnamentiF als Heifpiel. IVas unmittelbarer (Segenftanb ber

Darftellung bei ben (Ornamenten mirb, bas ift immer eine
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ein3elne fonfrete Hanfe, ,Linienführung", S^ur unb ber*

gleichen unb bie höchfte (Entmicflung ber 0rnamentif haben mir

ba, mo bas 0rnament mit ber Darftellung non einjelnen be=

ftimmten Baturgegenftänben arbeitet, bie fid^ burd} 2lnorbnung

unb Einfügung in ben (Gefamtraum bes 311 fcfymücfenben (Gegend

ftanbes bem «gmeefe 0rnamentierung unterorbnen. Die 3 a==

parier finb uielleicht bas für bie 0rnamentif am höchften begabte

Bolf. 3ch fenne nichts, mas ich ken altjapanifchen 0rnamenten
an re^noller unb fein abgeftimmter XBirfung gleichftellen fönnte.

Hun arbeiten bie japanifdjen XHanbfd]irme, bie munberuollen

Schalen, Hafen, Caffen, Dofen non Satfuma*por3elIan ober

bie Broten, bie (Eloifinö^Hrbeiten aller 2Irt in ben meiften fällen

mit inbinibuetlen unb fonfreten (£in3elbarftellungen non Cierett,

insbefonbere Bögeln, 3ierlid] angeorbneten Blumen unb <§toeigen,

mit Darftellungen non HTenfchen unb ftimmungsnollen lanbfd^aft*

lid^en S3enen, bie troft aller fonfreten Details hoch nie bie

ornamentale Beftimmung aus bem 21uge nerlieren. f}ier müßte

ich nicht, mie man biefe 0rnamentif als „abftraft" be3eichnen

fönnte. Unb ebenfo mie bie 0rnamentif fonfret, fo fann bie

poefie abftraft barftellen. Der gan3e Unterfchieb fonfret^ unb

abftraft^barftellenber Künfte ift mol]l nur ein relatiner, bie Kiinfte

ftufen fich in unmerflichen Übergängen non einer mehr bas 3n*

binibuelle unb Konfrete 311m b}auptthenta mad|enben Darjiellungs*

art 3U relatin abftrafter Darftellurtg ab.

3ch meife enblich noch mit einer gemiffen (Genugtuung barauf

hin, baß bie €inteilungsgrünbe non Cipps feine pfychologifchen,

fonbertx objeftine, ben Künften felbft entnommene finb.

<£ine <£ntfd]eibung über biefe 5^age mollen mir erft in bem
3meitert Bänbchen bringen.

Citeratur 3ur allgemeinen Kunftmiffenfchaft unb
Kunfttheorie.

(Dgl. ba3u bie £iteraturüberfid?t am Schlug ber (Einleitung; Seite 7.)

3. IDolff, Beiträge 3ur Hftljetif ber Kunft. *83<*.

21 ug. Schmarfom, Beiträge 3m Kfiljetif ber bilbenben Künfte. Ieip3ig

*896—99.
f?. IX> ö 1 f f li n ,

Benaiffance unb Barocf. *888.

—
,
prolegomena 3U einer pfycfyologie ber 2lrcf?iteftur. *886.

bj. (Söller, §ur Üftfyetif ber 2lr<hiteftur. *887.

(£. Heumann, Der Kampf um bie neue Kunft. Berlin *896.

paul Hl 00s, Die moberne IHufifäfttjetif. *902.
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<E. DT eu mann, llnterfuchungen 311c pfydjologie unb SßhctiF bes Bhytb*
mus. XDunbts philof. Stubien X. ^894.

Hiemann, Elemente ber muftfalifc^en HftfyetiF. 1900.

<£b. panslicF, Dom mufifalifd? Sd?önen. 6. Hufl. j88\.

(Sn ft an (Engel, HfthetiF ber (EonFunfi. *884.

Dtaj (Ettling er, ^ur (Sruublegung einer Hfifyetif bes H^yt^mttS. §eit*

fcfyrift f. pfyd?oI. Bb. 22.

(£. Stumpf, Beiträge 3ur HFuftiF unb HIufiFmiffenfchaft. ^898.

(Eugen Dreier, phyfiologie ber (EonFunft. *889.

(Dtto ^iebad?, phyfiologie ber (EonFunft. \8%
Scfyure, Das mufiFalid^e Drama. Deutfeh non IDo^ogen. 2. Hufl. ^893.

Hicfyarb IDagner, 0pcr unb Drama.
3. StrjygomsFi, Die bilbenbe Kunft ber (Segenmart. £eip5ig, Quelle

unb IITeyer, $07.

§nr fojialen Huffaffung ber Kunft nergleicfye außer ben Seite 7

angeführten XDerFen:

Karl Büdner, Hrbeit unb Hhythmus. 3. Hufl. $02.
Ejrb. Spencer, Principles of Sociology. 3 Bbe.
£itbbo<f, Origin of Civilisation.

(Efpinas, Die tierifdjen (Sefellfchaften.. Deutfeh non Sd^löffer. 1879.

Karl (Sroos, Die Spiele ber (Eiere. ^896.

—
,
Die Spiele ber XTTcnfd?cn. ^899.

IBunbt, DölFerpfydjologie II, j. uertritt ebenfalls bic fo3iale Huffaffung
ber Kunft.

£ipps, KfthetiF. 3^ bev „Kultur ber (Segenmart". *907. (Teil I, Hb*
teilung VI.

§ur enolutioniftifd>en ((EntmicFIungs«) HfthetiF:

(Srant Hllen, Physiological Ästhetics (phyfiologifdje HfthetiF). £onbon
\877. Der ^arbenfinn. Seipjig *880.

Herbert Spencer, The origin and function of music (Urfprung unb
EDefen ber IHnftF) in Prüfers IHagajine *857 unb in (Effays *858.

(Earl Stumpf, ITCufiFpfychologie in (Englanb. Dicrteljahrfchr. f. IllufiF*

miffenfdjaft. I *885. ((Segen Spencers (Theorie.)

Hls befonbere Beifpiele bes (Segetifatjcs non formaliftifd^cr unb

ibealiftifdjer Kuuftauffaffung feien genannt:

IHori^ f? au ptmann (3bealift) unb (Ebuarb f^anslicF (^ormalift) in

ber IHufiFäfthetiF.

I7erbart nnb Hobert gimmevmann unb ihre BeFäinpfung ber

Sdjelling-Ejegelfchen (SchaltsäfthetiF. Dgl. gimmermann, HUgemeiuc
HfthetiF als ^ormmiffenfehaft. IDicn ^865 . (2. (Teil ber „HfthetiF".)



Hd?ter Hbfchnitt.

Die äftfyetifcfjc 2(uttut?»

IDir haken gefeiten, daß es fo3ufagen der Schlußftein der

ganjen äfthetif ift, and] jene allgemeine Durchdringung unferes

gan3eit Cebens mit einer frönen 5orm miffenfchaftlich 311 unter*

fuchen, die mir die ä ft h e t i f ch e Kultur nannten. Der fünft*

lerifche Crieb des ZTienfchen und fein Sd^önheitsbedürfnis be*

friedigt fid] nid]t bloß in der bjeroorbringung ein3elner Kunft*

merfe, fondern er fud]t fich unfere gefamten Dafeinsbeding*

ungen 3U untermerfen. Und in diefer Zferoorbringung einer äfthe*

tifchen Kultur äußert fich die äfthetifche Seite unferes gefamten

geiftigen Strebens am unmittelbarften und elemen*
tarften: fie tritt beim Kinde mie in der menfdjlichen (5attung

3uerft hernor; am allgemeinen: jeder ZHenfch fann an ihr

teilnehmen; und in ihr hat fie öod] mieder erft ihr lefctes und
h öd] ft es giel: mir find noch n>eit daoon entfernt, unfere ge*

f amten Cebensbedingungen mirflich nach äftfjetifchen (Sefeßeit

ausgeftaltet 3U haken. Und doch reichten mir an feinem punfte

unferes Cebens auf äfthetifd^e Kultur. XDir ftreben nach Schön*

heit unferes Körpers und unferer Bemegungen, nach gefälliger

Kleidung, fchöner XDohnung, fchönen Geräten, ZDerfseugen, ZHö*

beln, ebenfo nadj fchöner Sitte, fchönen Cebens* und Derfehrs*

formen, fchöner Sprache und Hede; mir treten mit diefer 5°r*

derung an alle ZHenfd^en und alle ihre Cebensfunftionen heran;

der €irt3elne fann jenes Streben und diefe 5arderung mehr
oder meniger ausgiebig, mehr oder meniger abfid]tlid] betätigen,

aber fie fehlen bei den normalen ZTTenfchen nie, und niemand

oer3eiht auf die Dauer feinem ZHitmenfchen eine offenfundige

„(Sefchmacflofigfeit" oder einen gröberen Derftoß gegen das, mas
er felbft als „äfthetifch" fordert.
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Die miffenfchaftliche Behanblung tiefes Problems ber äftlje*

tifdjen Kultur liegt leiber noch feljr barnieber. IDir fetten mohh
bag verfdjiebene gmeige ber äftljetif Materialien ba3U erbringen,

iitsbefonbere bie entmicflungsgefchidjtliche, r>ergleichenb*ethnolo*

gifdje 2ifthetif unb bie allgemeine Kulturgefdjichte, aber es fet^lt

uns eine befonbere Bearbeitung biefer Materialien unter bem
(Scfidjtspunft ber äfthetifdjen Kultur. IDas bie IDiffenfcfjaft un*

ferer <§eit verfäumt l^at, feigen mir fyier einmal in ber prajris

bes Cebens in l^ö^erem Mage angeftrebt, benn in einer gemiffen

parallele 3U bem umfangreidjen unb allfeitigen 5orfd^en
auf bem (Sebiete ber miffenfchaftlidjen äftljetif ftehen bie

ausgebeljnten Bemühungen 3ahlreidjer Kunftfreunbe ber (Segen*

mart um bie Dermirftidjung bes 3&ca lc5 einer äftheti*

fdjen Kultur. IDerfen mir auf biefes äft^etifcfje Kulturftreben

unferer <§eit noch einen Blicf. IDettn mir fallen, bag es in bem
IDefen bes fünftlerifdjen Criebes ber Menfchen begrünbet liegt,

bag er fiefj nicht blog mit ber 5d]affung ein3elner Kunftmerfe

begnügt, fonbern uitfer gefamtes Dafein ju burchbringen fudjt,

fo müffen mir, um bas äftljetifdje Kulturftreben 3U mürbigen,

beachten, bag es bie allgemeinfte unb 3ugleidj bie fdjmic*
rigfte unb hödjfte Kufgabe unferes äftfjetifchen Criebes ift.

Denn an ber äftfyetifcfyen Kultur follen alle Menfcfjen teil*

nehmen, aud? bie nidjt fünftlerifch begabten; äfthetifdje Kultur

ift bafyer nur möglich, menu bas allgemeine Derftänbnis für

bas Schöne unb bie fimftlerifd^e 5orm bes Dafeins gepflegt

unb bas ber Kunft unb ihren <£r3cugniffen ferner ftefyenbe publi*

fum für fie gemonnen mirb. iDer r>on ber grogen Maffe ber

Kulturmenfchen eine etmas peffimiftifdje Kuffaffung tjat, fönnte

eben besljalb verfudjt fein, bie äftfyetifcfyen Kulturbeftrebungen

als völlig ausfichtslos 311 bc3eichnen. Denn fünftlerifdje Begabung
ober auch nur fiinftlerifches Derftänbnis ift nun einmal nicht

allgemein Verbreitet, unb menn mir bie augerorbentlidjc (Se*

fchmadlofigfeit 3aljllofer, im Dolfe meit oerbreiteter unb beliebter

„Kunftmerfe", insbefonbere auf bem (Sebiete ber Malerei, ber

Dervielfältigungsfiinfte unb ber Mufif fefjen, unb menn mir

immer mieber beobachten, bag in ber «Literatur bie fladjen unb

mittelmägigen XDerfe, ja ber eigentliche Sdjunb, ber an bie

fentimentalen, bie rol^u ober bie graufamen unb finnlidjen 3n*

ftinfte appelliert, ben allergrögten Beifall finben, mährenb echte

unb tiefe bidjterifdje Sdjöpfungen fidj nur fdjmer bas Derftänbnis
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ber großen ZTTaffc ber Cefer erwerben, fo ift bas nid^t ermunternb

für bie Begebungen einer äfthetifchen Kultur. Denn biefe

muffen ein allgemeines äftfyetifcfyes Derftänbnis unb einen ge==

wiffen (Srab äfthetifcher Gilbung bes Dolfes norausfeßen. IDir

fönnen uns ferner burefy gefchidtfliche Betrachtung banon über^

3eugen, baß es mit bent Kunftnerftänbnis ber breiten ZTTaffc

bes Dolfes wahrscheinlich nie wefentlid] anbers geftanben t^at als

in ber (Segenwart. Elllein bie Vertreter ber gegenwärtigen Be*

ftrebungen, eine äfthetifche Kultur 3U fd^affen, oerhehlen fidi

jumeift biefe Schwierigfeiten nid}t, fie fuchen beshalb bas Übel

bei ber IDurjel anjufaffen unb ben fehlenben äfthetifchen Sinn

3U erweefen, bas barnieberliegenbe fünftlerifd]e Derftänbnis

5u pflegen unb bie weiteften Kreife bes Dolfes auf3iiflären über

bas, was guter unb fehlster (Sefd^macf ift ober mit anberen

IDorten, bas Dolf äfthetifcf? 3U er 3i eben. fjierburch ergibt

fid) bas Problem einer äfthetifchen <£r3iehung bes

ein3elnen wie ber (Sefellfchaft — ein Problem, bas allein

einnner äfthetifchen Spejialunterfud^ung wert wäre. Das gan3e

gegenwärtige äfthetifche Kulturftreben fann nielleicht als ber

auf ben oerfd]iebenften IDegert unternommene Derfuch einer

äfthetifchen <£r3iehung bes Dolfes unter Berücffichtigung

feiner oerfcfyebenen Bilbungsfcf}ichten aufgefaßt werben. XDer

erjiehen will, muß auch auf bem (Sebiete ber Kunft bei ber

3 uge nb anfangen. Die unferes Dolfes erhält an

allen Sd^ulen, ben Dolfs* wie ben höheren Schulen, 311 wenig
äfthetifche unb fünftlerifche Anregung. (Es ift aber faft un*

beitfbar, baß ohne bie anregenbe XDirfung bes Schulunterrichtes

ber äfthetifche Sinn in bem Kinbe erwacht, benn bas bie Do Ifs*

fchule oerlaffenbe Kinb wirb immer unb ber „höhere" Sd^üler

häufig, fofort nach öem Schulaustritt in ben harten Kampf ums
Dafein geworfen unb wirb nicht leicht non felbft barauf fommen,

fich mit bem „Curus" ber Kunft 31t befaffen, wenn ihm ba3U

nicht früh3eitig bas Bebürfnis geweeft ift. Daher haben bie

3ahlreichen Beftrebungen ber (Segenwart um bie Kunfter3iehung

in ber Schule eine große Bebeutung für eine 3ufünftige äfthe*

tifche Kultur bes Dolfes. ZTTuftergültig ift auf biefem (Sebiete bas

Dorgehen ber Hamburger Schulfreife, unb bie IDirffamfeit non
C^twarf in Hamburg (ogl. bie Citeratur am Schluß). Eluch

alle bie Einleitungen 3um Betrachten non Bilbwcrfen in populärer

5orm fönnen ber Derbreitung fiinftlerifd^en Derftänbniffes oor*
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treffliche Dienfte leiften. Elud} ber Fünftlerifche Sd^mucF in ben

Schutymntern, bie vortrefflid^en 5orbenbrucFe, SteinbrucFe unb

fjol3fchnitte bes Seemannfchen, Doigtlänberfchen unb Ceubner*

fchen Derlages finb wenigftens als ZHittel 3m* Xjebung bes

Fünftlerifdjen (5efchmacfs ber 3ugenb 3U begrüßen, ^rcitid^ müffen

biefe 2TiitteI auch ber 3u9cn& erfchloffen werben. Das bloße

an bie IDanb höngen ber Bilber genügt ba3U Feineswegs! XDir

bebürfen ba3U auch äfthetifch gefd^ulten Cehrers, ber

bem Kinbe 3ur Betrachtung ber KunftwerFe Einleitung gibt. Die

größte Bebeutung für bie äfthetifche Er3iehung bes Kinbes Fönnett

aber bie fogenannten „tedjnifchen Unterrichtsfächer'
7 erlangen:

Das «geichnen, ETlobellieren unb ber XjanbfertigFeitsunterridjt.

Schon längft hoben einfichtige päbagogen betont, baß biefe

Rächer nicht bloß als „technifche" betrachtet unb be3eid^net werben

follen, fonbern baß fie einen hohen formalen Bilbungswert hoben.

Ein ihnen Fann bie Sd^uljugenb lernen, Eluge unb ^anb 3U

fchulen. Das <§eid]nen unb UTobellieren vermitteln bem EHenfchen

erft eine genaue Kenntnis ber formen unb bas UTalen ein

feineres Sehen ber Farben, ix>eil fie uns ba3U 3wingen, bie

färben unb 5ormen ber Dinge fd^rittweife ein3uprägen unb bie

Zeichnung immer wieber mit bem ETTobell 3U vergleichen. Zeichnen,

EHobellieren unb ETtalen bilben baher auch in vortrefflid]er IDeife

bie Elnfchauungen unb bas finnlidje Dorfteilungsmaterial bes

ETtenfd]en, fie bis3iplinieren bie Xjanb fowohl wie ben XDillen

unb gewöhnen bas Kinb an SauberFeit, (SenauigFeit unb ®rb*
nung. Diefe Schulfächer finb ferner oft bie eitrigen, in beiten

ber Sd]önheitsfinn ber Kinber unb il]r Derftänbnis für CharaFte^

riftiF geivecft tverben Fann, unb nur in biefen 5öchern Fönneit

fie ein Derftänbnis für bie formale Seite ber bilbenben Künfte

gewinnen: für ihre CechniF, ihre XTTittel, für bas, was (ich mit

ben XHitteln einer Kunft erreichen läßt, für perfpeFtive unb färben*

gebung, Kompofition unb Stimmungsgeholt eines KunftwerFs.

Daher muß jeber, ber für bie äfthetifd^e E^iehung bes DolFes

iutereffiert ift, bie Bemühungen um bie Xjebung bes Reichen*

unterrid^tes mit ^reube begrüßen, unb es ift fehr 3U bebauern,

baß fich bie beutfehen DolFsfd^ullehrer bis jeßt noch 3iemlich ob*

lehnenb verholten hoben gegen bie Einführung eines obligatori*

fchen XjanbfertigFeitsunterrid^tes. Die IDege, bie wir h^u^3U^

tage einfd]lagen, um auf bas äfthetifd^e Derftänbnis bes DolFes

cinsutvirFen, finb fehr mannigfaltig unb vielleid]t nid^t immer
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bie richtigen. Alan perfpricht fid] 3. B. all3upiel von ber Popu*
larifierung ber ^o^en Kunft in ber 5orm einer biogen Dar*

bieturtg flaffifcher Kunftmerfe an bie große Aleitge, 3. B. burd}

polfstüntliche Aufführungen von Cf^aterftüden, 0pern, 0ra*

torien unb bergleichen mehr. Allein um bas Kunftperftänbnis

3U meden unb ben Schönheitsfinn 3U beleben ober ben (Se

*

fd^mad 3U bilben, ba3u genügt niemals bloß, baß mir Kunft*

merfe por bie Augen unb bie 0hren bes Dolfes bringen

;

3U biefem <§med muß pielmehr bas Kunftper ftänbnis
ID ege, bie mir h ßut3utage einfchlagen, um auf bas äfthetifche

Derftänbnis bes Dolfes ein3umirfen, finb fehr mannigfaltig unb

oielleicht nicht immer bie richtigen. ATan perfpricht fich 3. B.

all3uoiel pon ber popularifierung ber h^hßn Kunft in ber 5orm
einer bloßen Darbietung flaffifcher Kunftmerfe an bie große

ATenge, 3. B. burch polfstüntliche Aufführungen pon Cheater*

ftüden, 0pern, 0ratorien unb bergleichen mehr. Allein um
bas Kunftperftänbnis 3U meden unb ben Schönheitsfinn 3U be*

leben ober ben (ßefchmad 3U bilben, ba3U genügt niemals bloß,

baß mir Kunftmerfe por bie Augen unb bie 0hren bes Dolfes

bringen; 3U biefem <§med muß pielmehr bas Kunftperftänbnis
gemedt merben. Die ZDedung bes Kunftperftänbnijfes barf man
aber nicht bei jemanbem, ber überhaupt ber Kunft fern fielet,

pon ben fompli3ierteften unb am fchmierigften perftänblichen fünft*

lerifd]en (Einbrüden aus angreifen.

(Ebenfo mie bie Ziehung bes 3nöiaibuums, fo hat aud]

bie bes Dolfes ben IDeg aller (E^iehung überhaupt ein3u(chlagen,

fie muß mit beut relatip (Einfachen beginnen; menn es bei

ber Schaffung einer äfthetifchen Kultur befonbers barauf anfommt,

bas äfthetifd^e Derftänbnis 3U meden unb nicht bloß bar*

auf, eine An3ahl fünftlerifcher 0bjefte bern publifum 3ugänglid}

3U machen, bie es nicht perfteht, fo muß man fich vielleicht am
meiften perfprechen pon ben Bemühungen 3al]lreicher Kunftfreunbe

um bie Belebung bes fünftlerifchen Dilettantismus. Alit

Hecht hat einer ber tatfräftigften 5örberer ber bilettantifchen Kunft*

pflege, Alfreb Cichtmarf in bjamburg, barauf gebrungen, baß

ber Begriff bes Dilettantismus feinen üblen Beigefchmad gütlich

perlieren müffe unb perlieren mirb, menn man bie außer*

orbentlich« Bebeutung bilettantifcher Kunftpflege erft erfannt hat.

Als felbftperftänblich muß babei porausgefeßt merben, baß ber

fünftlerifchc Dilettant fid] auch öes bilettantifchen Charafters
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feiner Arbeit betrugt bleibt. 3n ber Cat liegt biefer 5orberung

bie Crfenntnis 3ugrunbe, bag fünftlerifd)es Derftänbnis fid) nur
in bem Klage bei jebem KTenfchen ausbilbet, in bem er in

einer Kunft felbft tätig 3U fein rermag, unb felbft ber allere

primitirfte Derfud), fid) felbfttätig in ein Kunftgebiet hinein*

3uarbeiten, rermag bas Derftänbnis für biefes Kunftgebiet in

nachhaltiger IDeife 3U förbern. ZDer nie ein 3nftrument gefpielt

hat, ber ?ann nicht mufifrerftänbig fein, er mag noch fo gutes

(Sehör unb noch fo ficf)eres Congebächtnis befißen; non ben

Kritteln, mit benen bie KTufif ihre äfthetifcf)en ZOirfungen er*

reicht, geben ihm fein (5el)ör unb fein Congebächtnis feine

Khnung. Cben beshalb mug auch fein äfthetifches Derftänbnis

mufifalifcher Kunftmerfe unausgebilbet bleiben; unb tr>er nie

ben ^eichenftift 3ur fjanb genommen unb nach ber Hatur ge*

3eichnet hot, fann auch feine Sfi33e unb fein (5emälbe äftf)etifd)

beurteilen unb fünftlerifch oerftehen. Zugleich lägt fief) bemerfen,

bag felbft ein geringes fjineinarbeitert in bie ZTCufif ober in

bie Reichen* unb ZHalfunft fofort bas Derftänbnis beleben fann:

für bie Probleme bes Künftlers unb bie äfthetifche Bcbeutung

ber ZITittel, mit benen fie gelöft tuerben fönnen, für bie eigen*

tümlichen Aufgaben, meld)e jeber Kunft r>orfd)meben, aber

aud) für bie beftimmten <Srcn3en, innerhalb beren fie rregen

ber eigentümlichen Hatur ber Kunftmittel bleiben muß.

Heben ber pflege ber bilettantifchen Kunft fucht man gegen*

märtig namentlid) burd) fünftlerifch fchöne (ßeftaltung aller (Se*

brau dagegen ft änbe auf ben Sd)önheitsfinn unb ben (Se*

fehmaef bes Polfes ein3umirfen : burd) ben Hucheinbanb unb

bie Kusftattung ber Z3üd)er mit papierbruef, gierleiften unb ber*

gleichen mehr (tsofür man bas wahrhaft abfd)eulid)e ZDort

„Hud)fd)mucf//
erfunben hat, ftatt beffen früher bas beffere IPort

23ud)3ier im (Sebraud) mar). ZTTit Hed)t mirb hierbei bie pflege

bes Sd)önl)eitsfinnes t>on einem ber oerbreitetften Gebrauchs*

gegenftänbe aus angegriffen.

Das beftc unb 3ugleid) bas bebenflichfte, tras bie hcu^0cn

Heftrebungen 3ur popularifierung ber Kunft gefd)affen haben,

liegt vielleicht in ber großartigen Zlrbeit unferer rerrielfältigen*

ben Ced)nif. Die Heprobuftionsfunft, bie farbige mie bie nicht*

farbige, beginnt uns bie fünftlerifd)e Zlrbeit ber grogen KTeifter

früherer 3ahrhun^rrte unb bie auserlefenften malerifchen unb

plaftifchen Schöpfungen ber (Segenmart in einer XDeifc 3U*
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gänglid? 311 machen, tote bas in früheren <5eitcn nicht entfernt

möglid} toar; befonbers toicfyig ift babei ber geringe preis,

für toelchen toir t^eut3utage aud} in guter Beprobuftion bie

IDerfe ber HTalerei ber Vergangenheit unb (Segentoart ertoerben

fönnen. Die oortrefflichen Beprobuftionen ber (Semälbe alter

HTeifter aus bem Verlag oon B. Bong in Stutgart unb See*

manns „HTeifter ber 5arbe" feien als Beifpiele ermähnt. Da*
burch ift u>enigftens bie HTöglichfeit gegeben, all biefe Kunft*

toerfe auch bem Kreife ber Unbemittelten 3ttgänglich 3U machen.

HTan barf fich jeboch nicht barüber täufd^en, baß bie eigent*

liehe Verebelung bes (SefchmacFs für bie große Blaffe bes

publifums, toofyl nid]t oon ben bilbenbeit Künften ausgeht,

fonbern einerfeits oon ber Dichtfunft, anberfeits oom Kunft*

getoerbe unb ben angetoanbten Künften überhaupt, toeil bie bilben*

ben Künfte 31t ihrer äfthetifchen Beurteilung ftets ein getoiffes Blaß

oon tecfynifd^en Kenntniffen oorausfeßen, bas 3toar ber Kunftbilettant

ertoerben !ann, bas aber ber großen Blaffe bes publifums immer

oerfchloffen bleiben toirb, toeil nicht 3^r fünftlerifcher Dilettant

fein fann. Die Dichtung bagegen fpricht in einigen Dichtungs*

gattungen oiel unmittelbarer 3um BTenfdjen als irgenbeine anbere

Kunft, unb ba ihre äfthetifche <£imoirfung immer mehr eine infyalt^

lid^e als eine »formale ift, fo feßt fie toeniger tedinifd^es unb

formales IViffen oon ben eigentümlichen Bütteln ber Kunft oor*

aus als irgenbein anberes Kunftgebiet. £ben beshalb ift feine

Kunft in bem BTaße berufen, 3ur Derebelung bes ißefd^macfes

beantragen als bie Dichtfunft. Sonberbarertoeife toirb biefe

Catfache oon ben heutigen Beftrebungen 3ur Befd?affung einer

äfthetifchen Kultur häufig oerfannt. IVir fefyen roenigftens eine

oiel lebhaftere Hrbeit 3ur Verbreitung gefchmacfooller Kunft*

toerfe auf bem (Sebiete ber bilbenben Künfte als auf bem
ber bid|tenben Kunft. (San3 befonbers oiel oerfpred^e id}

mir baher für bie äfthetifche iSrsiehung bes Volfes oon

ber Verbreitung guter unb ber Befämpfung fchlechter Cite*

ratur. Huch bamit ift man in Hamburg befonbers tatfräftig

oorangegangen, inbem mehrere bortige (Sefetlfchaften eine „fjant*

burgifche fjausbibliothef" herausgeben, bie bas befte ift, toas

oott toohlfeiler Citeratur bis jeßt bem Volfe 3ugä,nglich gemad|t

tourbe (Hamburg, Hlfreb 3anffen). .BTit Hecht h^en anbere

^reunbe ber äfthetifchen Volfser3iehung auch &ie Citeraturtoerfc

ber gebilbeten Kreife unter bemfelben (Sefidjtspunfte 3U bearbeiten
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unternommen: ben beften 3nhaH in befter 5orm 3U bieten, ins*

befonberc ha * ber Vertag r>oit (Eugen Dieberichs in ^}ena in

origineller unb reichhaltiger IDeife 3U biefen Begebungen bei=

getragen. Daneben biirfte vom Kunftgewerbe aus bie er*

folgreichfte Belebung bes äfthetifchen Sinnes weiter Kreife 3U

erreichen fein. Denn bas Kunftgewerbe fdjafft ben (Sebrauchs*

gegenftanb, mit bem jebermann aus bem Dolfe ^antiert unb

für feine <£r3eugniffe befielt auch in ben mit ber bjanb arbeiten*

ben Dolfsfchichten oft größeres tedpüfehes Derftänbnis als für

alle anberen Künfte — oft ein größeres als in ben Kreifcn ber

,,(5ebilbeten", b. h- ber (Seiftesarbeiter. Daju müßte freilich unfer

„mobernes" — insbefonbere unfer beutfcfyes — Kunftgewerbe felbft

einer rabifalen äfthetifchen Beformation unterjogen werben. Dor
allem muß bas Kunftgewerbe mit ber unheilvollen präzis bred^en,

<Sr3eugniffe ber höh^n Kunft burch billige unb verfd)led]terte

ZHaffennachahmung 311 entweihen unb ins (5efd}macflofe unb

(5emeinc 3U 3iehen! Die 3ahllofen „3mitationen", bie „uned]ten"

Beprobuftiotten, benen h^ut3utage alles unb jebes (E^eugnis

ber höhnen Kunft verfällt — vom orientalifd]en Ceppid] bis jutn

Dornaus3ieher unb DTofes bes BTichelangelo, bie unechten Broten,
bie fchrecflichen Buntbilber von regierenben perfonen, fie er*

3eugcn eine Derwilberung bes (Sefd^macfs, bie frühere feiten

nicht gefannt ha^en - B)enn man fieht, was manchmal
in bürgerlid]en Zimmereinrichtungen von finnlofen §\x\ammen*

häufungen gefchmacflofer „Kunft"*<Er3eugniffe geleiftet wirb, fo

möchte man fagen: beffer bas niiehternfte Bichts, lieber fahle

XDänbe als biefe ^igürdjen, &iefc trivialen Crumeaufpiegel, biefe

Kuffäße, BTufcheln, Kmpeln ber ^abrifrenaiffance. Dagegen hilft

aud? ber „moberne Stil
7
' mit feinem gebanfenarnten Spiel mit

„moberner ^Linienführung" nichts. Die billigen (£r3eugniffe bes

„3ugenbftils" finb noch fchlimmer als bie trivialifierten Benaif*

fanceformen, es liegt überhaupt nicht an ber Krt bes Stils,

fonbern an bem BTangel an (Jöefchmacf unb äfthetifcher Bilbung

ber „probierten" unb bes faufenben publifums, baß wir fo

vielen (Sefchmacflofigfeiten begegnen. (Es fehlt bem beutfehen

Kunftgewerbe vor allem an Reinheit unb vielfach auch an

guter Crabition. Die fran3Öfifche unb italicnifd]e Kleine

plaftif, ffol3fchnißerei, bie. fjerftellung von (Sobelin* unb Brofat*

ftoffen ift ber beutfehen iveit überlegen. Die fran3Öfifd}en Bron3e*

befchläge ber jeßt fo beliebten (Empiremöbel finb weit beffer
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in ihren matten Cönen unb ihrer feinen gifelierung als bie

fpeefig glänjenben, fd^reienbgelben Berliner „<£mpircbron3en".

Die 5einf?eiten Kopenhagener unb altwiener Por3elIans,

mancher Seures* unb £imoges*2lrbeiten, pollenbs gar bie bjöhe

bes japanifchen Kunftgewerbes ha&en wir nicht erreicht; bie

XBiebereinführung bes Baffaratglafes unb bes fermeren gefd]liffe*

nen Kriftalls ging nicht r>on Deutfchlanb aus, fran3Öfifd}e unb

böhmifche Kriftallwaren beherrfchen ben befferen Kunftmarft unb

an 5einheit unb be3cntem (Sefdintacf übertreffen fie unfre beutfehen

<£r3eugniffe. Unfer Kunftgewerbe neigt auf ber einen Seite 3unt

2lufbringlid]en unb pro^igen, auf ber anberen (unter bem (Einflug

bes „mobernen" Stils) 3ur fallen Büchternheit unb 3ur Ent*

artung im Sinne einer biogen Besorgung gewiffer 5^rmen,

tceil fie „BTobe" finb. Beibes finb Extreme, bie jebes in feiner

XBeife bie X}ebung bes (ßefchmacfes behinbem. Bon grögter

Bebeutung für bie äfthetifche E^iehung bes Bolfes finb ferner

bie Bemühungen ber Künftler unb fjanbwerfer um bie Be*

fchaffung eines äftbetifcb verfeinerten eigenen bjeims ber

weiteren Kreife bes Bolfes — freilich wenben ficb biefe Be*

mübungen leiber bisher 311 einfeitig an bie befigenben Stänbe,

unb berücffichtigen nicht genug bie XBohnungseinriditung ber

weniger bemittelten Bevölferung. hierbei fann ein von ben

Kuswüchfen bes „Se3effionismus" unb bes „3ugenbftiles" fidj

freil]altenber „moberner" Stil noch einmal groge Bebeutung er*

langen, weil er auf formen Deichtet, bie für ben täglichen

(Gebrauch unpraftifch unb bie bem Bolfe unverftänblich finb.

Denn ficher ift ein groger Ceil ber überfommenen Benaiffance*

XTTöbel unb aller anberen älteren Stilformen ber grogen

XHaffe unfres Bolfes nicht viel mehr als unverftanbener Zierrat.

XBas Boluten unb Cifenen, Hifchen unb BTufcheln,, Kartufchen

unb Befchläge, Säulen unb pilafter unb anbres mehr als orna*

mentale «gutaten eigentlich bebeuten, bas wiffen fidler un3ählige

XTTenfchen nicht, bie ihre Zimmer mit ben Er3eugitiffen ber

5abrif*Benaiffance ausfehmüefen. XTTit Bücfficht barauf ift bas

Beftreben bes mobernen Stils nach Bereinfachung ber Kunft*

formen an unferen (5ebrau<hsgegenftänben berechtigt. Kber auch

ber moberne Stil 3eigt gewiffe Cenbensen, bie ihn ungeeignet

machen 3m: Berbefferung bes (Zefchmacfes unb 3ur fjebung bes

Kunftoerftänbniffes. Knftelle bes feftlichen Schwungs ber

Benaiffanceformen tritt oft in ben mobernen Zimmereinrichtungen
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Büd]ternheit, Kahlheit, poefielofigfeit; anftelle bes übcrquellen*

ben Formenreichtums ber Benaiffance ift eine große (Sebanfen*

armut getreten, bie fich namentlich in bem finnlofen Einbringen

flacher Kuroen unb Cinienfchnörfel (ber „mobernen Cinie") 3eigt;

oft merben hößlidie unb gefchmacfiofe Formen nur eingefiihrt,

meil fie etmas Beues unb „Elpartes" finb, gleichgültig, ob fie

ben technifchen unb äfthetifchen (Sefeßen entfprechen, menn fie

nur ben Bruch mit ber Crabition 3eigen. Der neue Stil ift

ETTobefache gemorben. 3d? ha^o mieberholt in ben ETiöbelhanb*

lungeit beobachtet, baß ber Schönheitsfinn ber Käufer fich in*

ftinftio gegen bie angebotenen „mobernen" ETiöbel auflehnt;

regelmäßig befchmidjtigt bann ber Tjänbler bas äfthetifeße (8e*

roiffen feiner Kunben mit Bemerkungen mie biefen: „ja, bas

ift aber jeßt bas Beufte", „bas ift ETfobe", „bas mirb jeßt fo

verlangt". Kunftformen, bie nur barum eingebürgert merben,

uoeil fie ETTobe finb, müffen eher einen 3erftörenben als einen

aufbauenben €influß auf ben Kunftgefchmacf ihrer <geit h^en.
Die gefamte neuere Kunft 3eigt ben gemeinfamen <gug: bie

ftrengen Formen unb Formengefeße, bie fich ous ber €igen*

tümlid]!eit ber ETiittel unb ETiaterialien einer Kunft ergeben,

merben preisgegeben ober gar ncrleßt 3ugunften bes gefteigerten

Elusbrucfs, bie Schönheit meid]t ber übertreibenben Charafteriftif.

Diefen ^ug fehen mir ebenfo in ben breiartigen ETiarmorffulp*

turen, mie in ben Disharmonien ber mobernen ETiufif, ben

fchlechten Derfen jungbeutfeher „Dersfchriftfteller", ber Elufgabe

ber einfad]cn fymmetrifchen Einlage moberner XDohuungen unb

ber IDillfür in ber Behanblung ber Farbe bei mobernen ETTalern.

Elber überall fehen mir 3ugleich barin bas Streben, neue fünft*

lerifche ETiittel 3U finben, unb neue äfthetifd]e £ffefte 3U errekhen.

So entfteht in unferer <3eit eine mächtig oormärtsftrebenbe aber

3ugleid) eine noch oöllig unabgeflärte Kunftbemegung
;
unb eine

Kunft, bie nod} fo menig fefte Formen angenommen unb noch

fo menig bleibenb XDertoolles gefd]affen bot, bie felbft noch

nicht über bas Stabium bes Sudans unb Elusprobierens neuer

fünftlcrifdjer XDirfungen hinau59 cf°mmen ift, eignet fich menig

3iir Einbahnung einer neuen äfthetifchen Kultur unb 3um <£iu*

bringen in bie meiteren Kreife bes Dolfes.

Darum finb oielleicht bie beften unb 3ufunftsreichften Be*

ftrebungen um bas täglidje Ceben für bie Kunft 311 erobern

biejenigen, bei benen fid] IDiffenfdjaft unb Cedfnif unb Kunft
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unb X}anbwerf 5U gemeinfamer Krbeit vereinigen. 3™ großartiger

XBeife ift baritt BTiinchen vorangegangen mit feinen vereinigten

XBerfftätten für Kunft unb X^anbwerf.

Sehr wertvoll wäre es, wenn biefen Bemühungen ber Künft*

ler unb X^anbwerfer and) eine lebhaftere literarifd]e Cätig*
feit an bie X}anb ging, um bas publifum mit XBort unb Bilb

über bie (ßrunbfäße 5U belehren, bie bei ber (Einrichtung einer

einfachen, praftifchen unb fchönett X^eimftätte beachtet werben

müffen.

(Einen wid]tigett Borftoß machte in biefer X^inficht fchon 1886

(Seorg X}irth mit feinem „beutfehen Zimmer ber (5othif unb

Benaiffance" u. f. f. DTehr vom Stanbpunfte unferer gegen*

wärtigen Kunftanfchauungen erftreben etwas ähnliches bie „golbe*

nen Bücher'' bes Spemannfchen Berlages, insbefonbere bas

„golbene Bud? vom eigenen X^eim, eine fjausfunbe für 3^ber*

mann", bas „golbene Buch ber Kunft", bas golbene Buch ber

Sitte, bes Cheaters u.
f. f. XBerfe wie bas genannte Bucfy vom

eigenen X}eim fönnen als mufterhafte Belehrungen ber (Eebilbe*

ten über X}aus* unb XBohnungseinridjtungen gelten. 2llle für

bas praftifche unb fd^öne fjeim nichtigen Zweige ber XBiffen*

fd|aft unb £ed]nif fomnten h^r burd) ihre fachmännifchen Ber*

treter 3um XBorte unb 3ahlreid^e gute Kbbilbungen unterftüßen

ben £e£t. I>er bürgerliche fjausbau rvirb nach feiner tech=

nifchen unb architeftonifchen fünftlerifchen Seite in feiner (Ent*

ivicflung bargeftellt
;

bie innere (Einrichtung, „bie ^fthetif ber

XBohnung", bie Kusfchmücfung ber Bäume, bas XTTobiliar, bie

Xfygiene bes fjaufes, bie burch ben Stanbesunterfd^ieb unb bie

verfchiebenen <§wecfe bes Kaufes bebingten Krten ber Käufer
finben rvir von funbigen Kutoren erläutert, unb enblich wirb ber

Cefer auch mit ben bebeutenbften Baufünftlern ber (Segemvart

befannt gemacht.

3n ähnlichem Sinne, hoch nicht bloß pofitiv aufbauenb, fon*

bern mit fcharfer Kritif ber beftehenben «guftänbe arbeitet feit

einigen 3<*hren paul Schulße*Baumburg befonbers mit feinen

unter bem (Sefamttitel ,„X}ausfunbe unb Kulturarbeit" erfchienenen

XBerfen. Xlnter bem £itel „fjäusliche Kunftpflege" ließ er 3unächft

ein kleineres XBerf erfcheinen, bas mit ber gegenwärtigen bürgen
liehen XBohnungseinrichturtg erbarmungslos — unb wie mir fcheint

— 311 fcharf ins Bericht geht. Kls Beleg bafiir, wie wenig hoff*

nungsvoll ein „moberner" äfthetifer über unfere 2lusfid]ten auf

ITteumonn, tO
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eine fünftlerifcfye (Seftaltung unferer IDolpiungen fpricfyt — eine

fünftlerifcfye (Seftaltung, bie mirflid} aus ben Bebürfniffen unb

bem (Sefd]macfe unferer §eit heraus geboren märe, mögen
171er einige XDorte aus ber „ttäuslicfyen Kunftpflege" angeführt

fein. S.-N. rx>ill „nicfyt oerfennen", „baß es langfam beffer mirb",

aber er fügt fyinju, „unb meitn es fo rneiter geljt, traben mir in

3toei* bis breifyunbert 3al]ren (!) ein beutfcfyes Kunftgemerbe".

Über bas XDofynfyaus im allgemeinen urteilt S.-N.: „IDir traben

fein mobernes XDolptfyaus. Die Stilfyeße 1
)
bes Ultbeutfcfyen, ber

Uenaiffance unb bes Uofofo fyat es nid]t gefcfyaffen. (Serabe fo

menig, mie in uns ber (Seift bes ZTTittelalters wad] ift, gerabe fo

menig paffen u>ir in bie Umgebung,bie biefer (Seift fidj gebilbet

fyat." „€s gilt realiftifcfye Jbeale^ (?) „fyer3uftellen, b. fy. bie

3beale unferer Seit." „Überall traben mir es mit gänjlid]

oeränbertert Bebingungen 3U tun. <£rft rnenn biefe in ifyrer Dollen

Konfequen3 von ber Kunft in Betracht gesogen merben, fanrt fie

auf bem IDege mirflieber (Sefunbfyeit fein. Birgenbs, auf ifyrent

(Sebiet finb biefe oeränberten Bebingungen ofyne Bebeutung, am
menigften aber auf bem ber angetoanbten unb beforatioen Kunft."

Der Dormurf, ben S.-N. gegen ben (Sefcfymacf unferer <3eit

rid]tet, mirb faft oon allen Seiten in äfjnlidjem Sinne ausge*

fprod^en: <£s foll ber (Segenmart an einem eigenen Stil fehlen,

best} alb oermenbe fie alle möglichen überfommenen Stilformen

anftatt etmas Heues 3U fcfyaffen, unb mir oerfielen bafyer in

ben SefyUx, UTöbel unb Kunftgegenftänbe 3um Sd^mucf unferer

IDol^nungen 3U oermenben, bie unferen Bebürfniffen unb un^

f er ent Kunftgefd^macf nid]t entfprecfyen.

3d] fann biefen Vormurf nur sur Ifälfte als bered]tigt an*

erfennen. (Semiß ift uttfere <§eit gerabe im Kunftgemerbe bis

jeßt nidü ba3U gelangt, fiefy eigene Stilformen 3U fcfytffen. 2lber

man oergißt bei biefern Dormurf: baß unfer gefdjicßtlicßes

Derftänbnis überlieferter Stilformen unb ber Kunftfprad)c

anberer «5eitcn auf <5run& ber größeren P^iftorifd^en IDeitßersig*

feit, bie bie (Srunblage unferer gefamten gegen*
m artigen Bilbung ift, ein unoergleid?lid} oiel größeres ift

*) „Stilljeße" ift fein fet^r gcfdjmacfroller Xlusbrucf; überhaupt feljlt

es rielen neueren Itunftfdiriftftcllern nod? an Sinn für äftljetifcßen XPotjl*

laut unb ftiliftifdje Verfeinerung unfrer beutfeben Sprache! Per XHiß*

brauch bes XVortcs „mobcrti" genügt allein fd?on 5m Kcnnjeicbnung bes

uncutnncfclten fprad?lid?en (Sefcfymacfes.
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als basjenige beliebiger früherer feiten. Unb mir mad]en heut*

3Utage ben XTTenfchen früherer 3<*hrhunberte ben umge^
f ehrten Vormurf: ihr Kunftoerftänbnis reifte nicht über

ben Stil ihrer <geit hinaus! T>aher maren faft alle früheren

Stilepochen im hödiften (Srabe intolerant gegen bie Kunft*

fchöpfungen ber Vergangenheit urtb biefe Unbulbfamfeit erjeugte

bann jene barbarifd^e Niicffichtslofigfeit, mit ber bie Kunftmerfe

ältere Stilformen überarbeitet, umgeftaltet, entftellt, übertüncht,

abgeriffen mürben uff. IVir fönnen uns rühmen, baß mir an

hiftorifchem Kunft oerftänbnis unb an 21 ch t u n

g

oor ben

Kunftfchöpfungen früherer <§eiten gemaltige 5^rtfchritte gemacht

haben. IVenn mir aber bie Kunftfornten älterer feiten meit*

herjiger beurteilen unb mehr aus ihrer <?>eit hcraus nerftehen

gelernt ha^cn f° fönnen mir fie auch äfthetifd] genießen, unb

man fann uns bann auch nicht bie Nered]tigung abfprechen, baß

mir fie 3U oermenben fuchen. Niemanb ift 311 tabeln, ber eine

gute Kopie eines fchönen alten UTöbels feiner IVohnung an*

paßt, mohl aber ift es eine höchft tabelnsmerte UTanier, alle mög*
liehen „UTotiue" ber älteren Kunft flüd]tig im „mobernen" Sinne

3U ftilifieren unb fie bann finnlos 3ufamrnen3uftoppeln — mie

mir bas immerfort bei „mobernen" Künftlerrt beobad^ten fönnen.

Unb 2. : menn es einmal feinen 3eitgemäßen Stil gibt, fo ftelle

ich niel lieber mirflich fchöne Kopien (nid]t 3mitationen!) von

flaffifchen XHuftern ber Nertaiffance* ober (Smpirefunft auf, als

baß id] bie (Sebanfenarmut unb fahle Nüchternheit „ntoberner"

UTöbel in meine IVoh^immer ein3iehen laffe. 3cne Kopien farm

ich immer mieber äfthetifch genießen, bei biefert „mobernen"
UTöbeln fann ich Öen unerquicflid]en (5ebanfen nicht los merben,

es nicht mit einem Kunftmerf 311 tun 3U haben, fonbern mit

einem funftgemerblichen €jperiment, bei bem ein „mo*
berner" Künftler einmal um jeben preis etmas Neues aus*

probieren mollte, es fei auch mie es fei.

Unb enblich 3.: für bie <§iele äfthetifdjer Nilbutig unb Kultur

fönnen mir bis jeßt noch immer meit mehr Dort ur^ähligen

Kunftfd^öpfungen ber Vergangenheit lernen als non jenen Stiim*

pereien, in benen einer neuen „Cinienführung" alles anbere ge*

opfert mirb.

(£s märe intereffant, ben Ur fachen einmal genauer nach*

3ugehen, benen mir bie Stillofigfeit unferes Kunftgemerbes unb

unferer XVohnungseinrichtung oerbanfen. IVer, mie Schulde*
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Haumburg, bafiir „bie I]iftorifd]c Stilheße" uerantwortlich mad)t,

ber r>erwed)felt Urfadje unb XDirfung. (Serabe ber Hücfgang auf

ältere Stilformen — nacfybem bie fimple 5ierlid]feit bes Hieber*

meierftils fich ausgelebt hatte — würbe burd^ ben Mangel an

neuen Kunftformen l^eraorgebrad^t. Z>ie IDiebereittführung bes

Henaiffancemöbels, ber immer noch nicht beenbigte Hücfgang auf

bie (Empireformen rettete uns t>or oölliger (Ernüchterung unferer

Wohnungseinrichtungen. T>ie Urfachen unfrer Stilarmut liegen

tiefer: ein äußerft oerwicfeltes «gufammenftrömen r>on Urfachen

mannigfachfter 24rt brachte bie Stillofigfeit unferer neueren Kunft

heruor: fojiale unb wirtfchaftliche Derhältniffe, roie bas unge*

heure Überhanbnehmen bes Cebens in Mietwohnungen, in ein*

3elnen (Etagen ftatt im ganjen ^aufe
;

bie große ^reijügigfeit

unb ber häufige XDohnungswechfel, bie Abnahme bürgerlicher

XDohlhabenheit, bas Kuffommen ber fpe3ififchen Krbeiterwohnung,

bie 5ortfd]ritte ber 3mitationstcd7nif unb ber Deroielfältigung,

bie Deränberung ber Stanbesunter'fchiebe, bas Kuffommen ber

paruenus unb ber „(Selbuerbiener", unb enblich bas lange Dar*

nieberliegen bes .bjanbwerfs — bas unb manches attbere hat

ber funftgewerblichen (Entwicflung ber (Segenwart unenblichen

Sd^aben jugefügt. (Einer äfthetifd]en Xhirchbilbung bebarf enblid?

aud? unfere Kleibung. 3n ber (Segenwart haben fich bei

biefer ,frage bie (Sefchlechter faft oollftänbig getrennt: bie Uuf*

gäbe, für bas fchöne unb reid^e Kleib 3U forgen, in jtoben

unb formen ber Kleibung nach Ubwechfelung unb 3ubioibuali*

fierung bes (Sefchmacfes 3U ftreben, ift faft ausfd]ließlich ben

grauen 3iigefallen, währenb bie Kleibung bes Mannes burchweg

r>on betn Streben nach bent praftifchen unb (Einfachen beherrfdtf

wirb, unb in bem (Sefelffd^aftsan3ug bes Mannes bas farblofe

Schwar3 als Dorfchrift gilt. Unb es ift be3eichnenb, baß bie 3ahl*

reichen neueren Heftrebungen, eine äfthctifche Kultur bes äußeren

ZHenfd^en h^fr c i3uführen fich burd^weg mehr an bas weibliche

als an bas männliche (Sefdjlecht richten, t>on ber Hewcgungs*

äfthetif ber 3fabora X>uncan bis 3U Sd]ulße=Haumburgs He*

tnühungen um „bie Kultur bes weiblichen Körpers als (Srunb*

läge ber 5rauenfleibung". , Kud) barin fomint ber Chnrafter
> unferer wirtfchaftlichen unb fo3ialen X^erhältniffe 3um Uusbrucf.

T>er Mann ift gegenwärtig mehr ber Vertreter ber Krbeit unb

Cebensforge, ber 5rau bleibt uielmehr t>on jenem geringen Heft

an äfthetifchem Dafeinsgenuß überlaffen, ben unfere <5cit fid) nod]
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gerettet fyat. (£in weiteres Problem äfthetifd]er Kultur liegt ber

(Segenmart nocl] ferner : es ift bie & u f a m m e n ft i m m u n g urt*

ferer Kleibung mit uufrer XDohnungseinrichtung. Die feibenen

5räcFe, Kniehofen unb Schnatfenfchuhe bes Stil £ouis XV. paßten

ebenfo 3U ben 3ierlid? gefd^meiften XHöbelit biefes Stils mie bas

bamalige Koftüm ber £rau, unb als in ber napoleonifd]en <§eit

ber «Smpireftil auf altgried]ifche unb rötnifche formen jurücFging,

uermanbelten fich auch bie Damen in „(Sriechinnen" mit griechi*

feiern ijaarfnoten unb l^o^er Caille. Don einem folgen äftl^etifd^en

«gufammenftimmen unfrer Kleibung unb XDohnuitg ift jeßt feine

Hebe mehr. So lange mir aber feinen eigenen <3citftil im Kunft*

gemerbe befißen ift bas auch gar nicht 5U münfehen, unb es mirb

mohl noch lange fo bleiben, baß ber „moberne HTenfch" feinem

äußeren nach **>ie ein Stüber unter feinen Hilbern, XHöbeln

unb Teppichen mohnt. 3n biefer Hinficht ift aber jebenfalls eine

fchlichte Kleibung, bie gar feinen „Stil" befißt unb nur nad}

praftifchen unb hY^aiW^1 (Srunbfäßen entmorfeit ift, taufenb*

mal beffer als bie fünftlid^e XDieberauffrifd]ung ber Hiebermeier^

fleibung mie fie noch oor menigen 3<*fyten erftrebt mürbe. Das
€infad]e unb «gmeefmäßige mag ftillos fein, es ift aber nie

ftilmibrig, unb mirft baher nie äfthetifch oerleßenb, es verträgt

[ich eben beshalb mit jebem Stil, unb infofern entfpricht unfere

Kleibung fehr gut bent efleftifd]en (ausmählenben) prinjip unfrer

XDohnungseinrichtungen, bas nun einmal feinen ihm angepaßten

Koftümftil erlaubt.

XDir fönnen unfern Übcrblicf über bie äfthetifcheu Kulturbe*

ftrebungen ber (Segenmart nicht fchließen ohne mit einigen XDor*

ten ber Krbeit bes erft in jüngfter ^eit begrünbeten Dürers
b unb es 3U gebenfen. Der Dürerbunb ging aus ben Kn=
regungen bes für bie äfthetifche Kultur unfrer <§eit hochuerbienten

Herausgebers bes Kunftmartes unb feines Derlegers, (Seorg

D. XD. Callmey in XTTünchen herü0^ er nimmt XHitglieber aus

allen Kreifen bes Dolfes auf unb fud]t burch praftifche 21 v*

beit für bie äfthetifche Kultur unfres Dolfes 3U mirfen. <£s

bricht fich in ber (Segenmart immer mehr bie (Srfenntnis Hahn,

baß aud] bie geiftigen HTächte einer äußeren 0rganifation in

Dereinen, (Sefellfchaften, <§eitfchriften unb Kgitationsarbeiten aller

Krt bebiirfen um ihre <§iele 3U erreichen. <£ine fold]e 0rganifation

mill für bie Derbreitung äfthetifcher Kultur ber Dürerbunb fein.

Kn feiner Spiße fteht ein Krbeitsausf duiß, ber nach fcent
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fü^lid) neröffentlichten Programm „burd] (Eingaben unb Kus*

arbeitungen, burd] Peröffentlichungen unb burd] pregagitation,

burd] Porträge unb burd] Korrefponben3 mit Hat unb (Lat 511

helfen fud]t". (Knmelbungen nimmt ber Perlag non (5 . 0 . XP. Call*

mey in XHüncfyen entgegen.) 0urd] bas ausgejeid]nete Heine

Hüd]lein „X}eb
J mid] auf" oerfud]t ber Hunb aud] ben ber Kunft

fernfteljenben Caien, insbefonbere ber 3ugenb unfres Polfes, bie

beginnt fid] eine felbftänbige Cebensftellung 3U erobern, eine

Knmeifung 3um Kauf billiger unb guter Hilber unb Hüd]er 3U

geben unb ebenfo bie Sd]unbliteratur 3U befämpfen, mie ben fal*

fd]en, auf biogen äugeren Schein berechneten pu^ unfrer iPot]*

nungseinrid]tungen, unb insbefonbere bemüht er fid], ben Sinn für

bas fd]lid]te unb bod] fd]öne funftgemerblicf]e Er3eugnis 31t för*

bern. Ceiber fehlt es aber and] biefen Heftrebungen noch an

Perftänbnis für bie Hotmenbigfeit bes ^ufammengehens non

miffenfd]aftlid]er 2lfthetif unb praftifd]*äfthetifd]er Kulturarbeit,

unb fo fet]en mir in ben äfthetifchen Urteilen ber Schriftfteller,,

bie fid] um ben Kunftmart unb anbere mehr fpe3ialiftifd]e Kunft*

3eitfd]riften fcharen, ein buntes Allerlei non autoritativ ausge*

fprochenen Meinungen unb non Xnigverftänbniffen mertvoller

Heftrebungen unb Knfid]ten anberer, bie ben (Erfolg ihrer He*

mühungen 3U beeinträchtigen brohen. (Es märe ein Verhängnis*

voller 5^h^r ber neuen Hemegung für äftl]etifd]e Kultur, menn

fie infolge ihres XTTangels an Kontaft mit ber miffenfchaftlid]en

äfthetif unfrer <^eit, bas Arbeiten mit autoritativen XTIachtfprüd]en

unter ihren ZHitarbeitern grog3iel]en mürbe. Kud] auf äfthetifchem

Ooebiet foll man nicht loben unb nicht tabeln, insbefonbere aber

nicht vermerfen unb befämpfen, ohne fid] eine fefte Hafis tviffen*

fchaftlid] begrünbeter (5mnbanfid]ten ermorbert 3U haben. Hllge*

meinheiten, mie ber Hegriff einer „Kusbrucfsfultur" unb bie

löbliche Kbfid]t, alles falfche Sd]einmefen in ber Kunft 3U be*

fämpfen genügen ba3U in feiner XPetfe. 3m anberert 5alle läuft

man (Sefal]r, in (£ngher3igfeit unb 3nto^ran3 3U verfallen ober

erft nach jat]r3et]ntelangcr Krbeit auf einem mehr inftinftiven

XPege 3U (Erfenntniffen 3U gelangen, bie ber XPiffenfd]aft feit lan*

gern geläufig finb. 0b mir freilid] hoffen fönnen, bei ben font*

pli3ierten Perhältniffen unfres mirtfd]aftlid]en Cebcns unb ben

fabrifsmägigen XTTaffene^eugungcn aud] aus ben <Sebraud]s*

gegenftänben bas (5efd]macflofe unb triviale 311 verfd]eucf]en ?

Spred]en mir nicht mit ben pejfimiften ein entfd]iebenes Hein, nicht
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mit beit Sfeptifern ein unentfd]iebencs Dielleid]t, foitbcrn als 2TTit^

arbeiter an bem XDerle ber raiffenfd]aftlid]en ober praftifdjen

Kft^etif ein 3 uperfid}tlid]es 3a *

Citeratur.

Kls Beifpiele für bie Bemühungen um eine äfH^etifc^e Kultur feien

folgcnbe Schriften angeführt:

(Seorg Ejirth, Das beutfehe gimmer ber (Sothif unb Benaiffance ufm.
ITTünchen *886 .

Spemattns golbenes Buch Pom eigenen f?eim, eine fjausfuube für jeber*

mann. Berlin unb Stuttgart *905.

paul Schut3 e«Baumburg, fjäusliche Kunftpflege. 5. Kuft. ^902.

(Eugen Dieberichs, £eip3ig unb 3ena.

—
,
Kunft unb Kunftpflege.

—
,
Die Kultur bes meiblichen Körpers als (Srunblagc ber ^rauenflcibung.

—
,
über fjansbau unb (Särten.

Klfreb £ichtmarf, IDege unb §iele bes Dilettantismus. ITTünchcn *89**.

—
,
Übungen in ber Betrachtung pon Kunftmerfen. 5. Kufl, Berl. 1904.

—
,
Die (Srunblagen ber lünftlerifchcn Bilbung. 3 Bbc. Berlin, daffircr

1905 .

Kunfte^ieljung, (Ergebniffe unb Knregungcn bes Kunfte^ichungstages in

Dresbcn am 28 . unb 29. Sept. B. Doigtlänber, £eip3ig *902.

£ubmig Dolfmann, Die Ziehung 3Utn Sehen. *902.

ID. Spanier, Künftlerifc^er Bilberfchmuc? für Schulen. 2. Kufl. *900.

ITC eifterbilber, heraus9 e9 e i,en Pom Kunftmartperlag, Itlünchen, (Seorg

(Eallmey.

§u ber ^rage, mie meit bas äfthetifche Derftänbnis bes Kittbes ent«

micfelt ift in ben ein3elnen £ebensjahrcn pgl. (E. üteumann, Dorlefungen
3ur €infütjrung in bie experimentelle päbagogif. £eip3ig, (Engelmann

1907 .

^ür bie moberne Beprobuttionstcchnif im Dienfte ber äfthetifchen

Kultur mu§ auf bie Derlagsfataloge pon Seemann, Bong, üeubner,

Doigtlänber u. a. Permiefen merbetx.

3n allgemeinperftänblicher IDeife gibt eine (Einführung in bie neueren

beutfehen ÜTalerfchuIen bas Buch (Ebtnunb Steppes, Die beutf^e ütalerei.

KTünchen *907. (S. (E. VO . (Eallmey.
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Aus Besprechungen:

In seiner temperamentvollen, rasch und fest zupackenden Art hat

Strzygowski eine Reihe von Erscheinungen herausgegriffen, an denen er

charakteristische Züge der modernen Kunstbestrebungen klarlegen zu

können glaubt. Berücksichtigt sind alle Zweige der bildenden Kunst:
Architektur, Kunstgewerbe, Ornament, Bildhauerei, Griffelkunst, Malerei. . .

.

Es geht ein frischer, stark persönlicher Zug durch das Buch, eine sym-
pathische, begeisterungsfähige Wärme, trotzdem der Verfasser über die

gegenwärtigen Kunstzustände keineswegs optimistisch denkt. ... Es
enthält vieles, dem man freudig zustimmt, feine geistreiche Bemerkungen,
ausgezeichnete Analysen einzelner Kunstwerke auf ihre Qualitäten hin, die

ganz im rechten Tone gehalten sind, um Laien die Augen für künstlerische

Werte ZU Öffnen. Prof. Dr. Richard Streiter (Allgemeine Zeitung No. 126, 1907).

. . . Nach so vielen Dithyramben und Pamphleten ist es wahrhaft

erfrischend, ein Buch über die moderne Kunst zu lesen, das wesentlich

vom Standpunkte des Historikers aus geschrieben ist. Strzygowski kennt

und liebt diese Kunst, er glaubt unerschütterlich an ihre Zukunft, und er

bewundert aufrichtig die Energie und Selbstverleugnung, mit der sie ihren

Zielen nachstrebt. Aber er hat auch einen scharfen Blick für das viele

Ungesunde und Verkehrte, das überall im modernen Schaffen hervor-

tritt. . . . Prof. Semrau in Breslau.

Dies Buch sollte mitten hinein in den Streit der Meinungen gezogen

werden. Dann würde zweifellos viel gewonnen für die neue Kunst und
die schaffenden Künstler. . . . Der Verfasser ist völlig frei vom Geist

irgend einer herrschenden Clique. Er ist modern, wie es der tüchtige,

in die Vergangenheit klarsehende Kunsthistoriker immer sein wird —
aber selten ist. B. („Die Kunst“, VIII. Jahrg. Heft 9.)

Illustrierte Prospekte unentgeltlich und postfrei
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Die Sammlung bringt aus ber ^eber uuferer beruf enften (Se tf

lehrten in anregenber Darftellnng unb fyftemotifdjer Dollftänbigfeit

bic (Ergebniffe tüiffenfdjaftlicfyer ^orfdjung aus allen XDiffensgebieten.

Sic mill ben £efer fd^nell unb mühelos, ohne ^ad^Fcnntniffe r>or«

aus3u(e^en, in bas Derftanbnis aktueller miffenfdjaftlicfyer fragen ein*

führen, it^n in ftänbiger Fühlung mit ben ^ortfd?rittcn ber IDtffenfchaft

galten unb it|in fo ermöglichen, feinen Bilbungsfreis 3U erweitern,

uorljattbene Kenntniffe 3U vertiefen, fomie neue Anregungen für bie
J(5J

berufliche CEättgfeit 3U gemimten.
Die Sammlung „IDiff enfdjaft unb Bilbung" will nid?t nur

bem £aien eine belehreube unb uuterhaltenbe £eftiire, bent Fachmann
eine bequeme gufammenfaffuitg, fonbern aud? bem (Selehrten ein ge«

eignetes ©rientierungsmittel fein, ber gern 311 einer gemeinnerftanb*

liehen Darftellung greift, um ftd} tu Kür3e über ein feiner Jorfchung
ferner Iiegenbes (Öebiet 3U unterrichten.

tDertoolle (Befdjeuftuerfe:

Uttfevc vcltaiöfcn (Evjlc^et* €ine (Sefducfcte bes Cfpftentums OH

in £ebertsbilberu. Don profeffor £ic. Be§ unter ITlitmirfnug von
|jj

Baumgarten, Baur, Bubbenfteg, £. Clemen, <D. (Elemen, Deutfdj, Dorner, ©riittberg, /n\

£}errmann, Kirn, Kolbe, nieinl}olb, Krnolb meyer, preufdjen, tüenef . Seite \6
ßjj

Sie bttfceit&e 2funft fcev (Bcgenumti Von £?ofrat prof.
Dr. 3. Str 3 yfotPSÜ Seite H9

Sii&aftnEa (Eine £attbes«, DoUs« unb XDirtfd?aftshiube. Don prof.
Dr. S. paffarge Seite 20

7>ic neueren ^ovfd?un$cn auf betn <ßcbictc bev <£(cftrijUäi

unb ihre Auweubungeit. Don Prof. Dr. A. Kalähtte . Seite 22

uftt». uftr». ufto.
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Beligton unb Philofopfye.

Pie Klagemauer ber 3u^en - Uus: tötjr/ Dolfslcben im Canbe ber ötbel.

David und sein Zeitalter Port prof. Dr. 23. 23aentfdr

8. \76 5. (Bel?. 1 21t. 3n ©fiöinaneineiibanb 1-25 211.

Per Derfaffer fteüt feinen gelben mitten hinein in bic großen rnelt-

gefd^id^tlid^en ^ufammenljängc bes alten 0rients unb legt bie

Bebingungcn Flar, bic bas Kuffommcn bes Paoibfdtcn Königtums

ermöglichten. Paoibs £eben unb IPirfcn aber tritt uns um fo beutlicher

in feiner galten religiöfen unb politifdjen
,

meit über feine §eit

hinausragenben Bebeutung entgegen.

Die babylonische Geisteskultur r>on prof. Dr. H- IPincflcr

(ngl. (Sefchidjte).

Die Poesie des Hlten Cestaments Pon prof. Dr.

<£. ttäntg 8. lö'fS. (Bel?. \
21t. 3» 0)riamalkinetiban6 1.25 21t.

Unter pergleidjenber Heranziehung ber arabifchen unb babylonifdjcn

Literatur rnirb hier bic althebräifdtc Piddung nadj^orm unb 3nhalt

an f?anb jaljlreidjer proben eingchcnb utitcrfud}t, pfychologi1<h unb

äfthctifd? analyfiert unb nad? ben (Scfichtspunftcn ber allgemeinen

Pocti! bargeftcllt. Pas mit f.einem (Empfiuben gcfchviebeue Buch

rnirb uieleit bic Kugcn öffnen für bie erhobene Schönheit alttefta*

mcntlidier Pichtung unb jugleidj eine (Einführung fein in bie (Sciftes*

Fultur bcs alten Israel.



XPiffcnfdiaft un6 Bilöung

Christus Don prof. Dr. ©. fjot^mann 8. *52 5.

d5efy. \ ITT. 3n Origtnalleinenbanö
w

\.25 ITC.

„lTCit einer tnunberbaren Buhe, Klarheit unb Übe^eugungsFraft

faßt bie Stücfe 3U einem abgerunbeten, einheitlichen Btlbe

3ufammen r
bie für bie 3 e fns for fch ltn3 bebentfam roaren unb als

ihr Heinertrag be3eic^nct roerben föntien." k. Korf?. (£. 231 . 3 . pb. §tg.o7.)

Kus bem 3 n h a ^ t: Pas £hrtjientum in ber (Sefdjichte. — PolF

unb Heimat 3 e f
u - — Quellen bes Gebens 3efu. — (SlaubroürbigFeit

ber brei erften (Eoangeliften. — (Sefcfjicbte 3 e fu* — Das <£r>an*

gelium 3 efu - — Der Sünberheilatib. — X)ie (Slaubenstatfachen bes

Gebens 3^fu. — (Erlöfer, Derföhner, JTTefjtas.

Volksleben im £ande der Bibel Don prof. Dr.

ITT. Cöfyr 8. J38 5. mit sa^Ir: Stabte* unb £anbfd?afts=

bilbern. (8efy. \ m. 3n ©rtgtnalletnenbanb \.25 in.

„ . . . Derfaffer gibt auf (Srunb eigener Heifen unb genauer Kenntnis

ber Literatur eine (OjaraFteriftiF uon lanb unb Leuten, fchilbert bas

häusliche £eben, bie Stellung unb bas £eben bes XPeibes, bas

£anbleben, bas (Sefchäftsleben, bas geiftige £eben, unb fließt mit

einem (Sang burch bas moberne 3erufalem. Überall 3ieht er bie

Berichte ber Bibel rergleichenb heran, unterfucht, mas noch t>on alten

Sitten erholten ift unb oerfolgt bie feitherige (EntmicFelung. Daneben
roenbet er feine HufmerFfamFeit auch ben mobernen ^uftänben 311.

IDer bie (Eigenart unb Bebeutung bes heiligen £anbes Fennen ler-

nen null, tutrb gern 3U biefem empfehlenswerten, flott gefd^riebenen

Büchlein greifen." (<£r. ©emeinbebote. b. 3g.)

Ilm tLiberiasjee. Die (Duelle £?epbapegon. 3nt f}tntergrunbe bas £jofpi3 bes p. öiener.

2lus: £dt)r, Polfslebett im Canbe ber Sibel.

3
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Sdjleiermad^er, Buchf<hmu<f oon Bruno £?6rouj.
Uus: Unfere reltgiöfen <£r3iel)cr.

Die 5Ueltanscbauur»gen der Gegenwart in 6egen=
$atj und Husgleicb Don prof. Dr.C.rDenjtg 8. \58 5.

(Bei?. f 21T. jn (Drt^tnalleinenbanb f.25 211.

Derfaffcr unterfudjt bic (Segenfü^e ber (ErFenntnisri<htungen, weift fie

als glcidjberecbtigtc, fid? crgän3cnbe HTethoben nad? unb gibt t?om

Stanbpunfte ber moberncn 2Tuffaffung eine (Einführung in bic

philofophifd?en probletne.

21 us bem 3 1l h a ^t: Der (ScbanFe bes TDeltpri^ips. — Die euolu«

tioniftifche üheorie. — 3 h rc Überwinbung. — Der Begriffsrealismus.
— Der mathcmatifdje Bcalismus. — Die naturwiffcnfchaftlichen

formen bes ITTaterialismus. — Der pfychologismus. — (Ergebniffc.

Strifübrutig in die Ästhetik der Gegenwart
Don Prof. Dr. (£. ITCeumann 8. 5. (Bef?. { 2TC.

3n 0riginalleinenbanb f.25 2Tt.

ITad? einer fur3en (Einleitung in bie (Sefdjidite ber 2lfthetiF ent-

wicfelt ITT. bie uerfchicbencn in ber (Segenwart rorhmfdjcnbeu
(Segenfätjc unb Bidjtungcn. Die 2lnfidjtcn ihrer namhafteren moberncn
Dcrtreter werben bargeftellt unb Fritifd? gewiirbigt unter 2lusf<hcibnng

ber wcrtoollen unb bleibcttben 2-lnfihten, bic 3itr £öfung ber fehwe*

benben äfthetifdjcn fragen bic (Srunblagc bilben.

Rousseau Don Prof. £. feiger 8. \60 Seiten mit einem

Porträt. (Bei?. \ 2TC. 3U ©riginalleinenbanö f.25 212

.

IDir verfolgen bie wedjfelrollen Sd?i(ffale feines £ebens, iiberblicfen

im §nfammenhang fein Derhdltnis 311 beti grauen, 311m (Theater,

3ur Literatur, 3ur ItTufiP 2c. unb lernen bie widjtigflen feiner iDerfc

eingehenb in ihrer wcltgefdjidjtlichcn Bebeutnng fcnneit, fo „Die

Befenntitiffe", „Die Discours", „Die neue I?cloifc", ben „(Emil", ben

„(Scfelluhaftsrcrirag" fowic feine fpätcrcu Schriften,
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(Befcfytcfyte (ßeograpfye Dolfsipirtfcfyaft

Die babylonische Geisteshultur in ifyren Bejiefyungett

5ur Kulturenttmcflung 6er inenfd?l>eit Poti prof. Dr. £j.

ZDittcfler 8. (56 S. (Bei). ( PT., geb. (.25 ZIT.

XDir feiert, tote bie babylonifdpe Kultur im Ittittelpunfte ortcntalifrf^er

Kulturentiuicflung nach allen Seiten ausftrafylte unb 3ur Bilbung
einer einheitlichen IDeltanfchauung unb IDifjcnfchaft beigetragen hat -

Kftronomie, lTta§e unb (Semidjte, Zeitrechnung, lllythologie unb
IHythus, Kult ber (Sotter ufm. tuerben gefchilbeit unb bie CEntmicflung

ber bibl. Beligion in ihren Be3iehungen 3utn Kulturleben bes

0rients bargelegt.

David und sein Zeitalter Don prof.
Dr. Baentfdj. (cgi. Beligion).

(ßobammed und die Seinen
Don Prof.Dr. T}. ZTecfenborf 8. (58 5.

<0 efy. ( 2TT. 3n (Driginalleitienbb. (.25 ZU.

„B. gibt uns einen flaren <£inbli<f in bie

Derhältitiffe, unter benen fich bie Begrün«
buug bes jslam uoll3og, lä§t HTohammebs
fchicffalsrciches £eben au uns oonibe^ichen,
3eigt uns fein IDirfeu als Beligiortsftifter,

Heerführer unb Staatsmann unb erfchliegt

uns fo bas Derftäubnis für biefe pfydholo*

gifch merfnnirbige per jonlid? feit."

(Sdjulbl. f. Reffen. X907. XXv. *3.)

Gis^eit und Urgeschichte des
(ßenschen Poti Prof. Dr. 3-Pofylig
8. (^9 5. mit jafylr. 2(bb. <£>efy. ( 21T.

3n Örigittallcinenbatib (.25 ZIT.

Kuf (Srunb ber neueften €rgcbniffe ber

IDijfenfchaft erhält ber £efer ein anfehau*
lidjes Bilb üou beit Ianbfchaftlidjeu IDir»

fangen bes (JEifes, ber Bilbung ber ,-flufi« A .. . n7 . er .

täler unb ^ötjlcu, bem Sieben bes Urne,.-
a -

^uer|tcin.mc||evflm3c

fdjett, feiner ticrifdjeu unb pflanzen Be- £"s »^gbalemum von

gleitet! Stets gef,t pofjlig aus Zn bem h%

.

gegenwärtigen geologifd,en Silbe unterer
ket

Jjeimat, le|t bej ufcl tiefes ju beobad,. “SfÄ
ten unb felbftanbtg tuetter 3a formen. 9efd?id?

te bes merken.



IDiffenfcfyaft unö Bilöung

Die Hlpen Port Prir>.*T)o5 . Dr. ITTad^aöe! 8. \60 5.

mit jafylretcfyen Profilen unb typifefjen £anbfcfyaftsbilbern

<£>efy. \ 2TI. 3n ®rißinalletnenbanb 1-25 ITT.

€in Begleiter für bie ftänbig madjfenbe §afyl ber 2(lpenfieunbe bie

fiefy nidjt mit einem met^r ober minber gebanfenlofen I^eruinretfen

begnügen, fonbern aus betn (Sefdjauten and? Belehrung uub TTutjen

holen trollen. (Es merben gefd?ilbert bie (Srenjen unb (Slieberung

ber 2llpcn, bie geologifcfye (Entmicflungsgefdjicfyte, bie pffYfifalifdjen

Derfyältniffe bes IDaffers (als See, (Sletfd^er rc.) bie flimatifdjen

Dcrfyältnijfe, bas £eben ber (Eier* unb pflanjemrelt, bie präljiftorifdjcn

Siebelungen, bie fpätere Kolonifation, bie heutige Nationalitäten«

ucrteilung, bie Sieblungsformen unb (Ermerbsrer^ältniffe ber Be»

üölFerutig.

Volksleben im Cande der Bibel Don prof. Dr. nt. £öfyr

(ogl. Beligion).

Das IHattertlom. 2lu$: madjoief, Die Ulpcn,

0
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Bismarcf, Buchfd?mu<f uon Bruno ^erouj.
ilus: Unfere religtöfen €rjief]er.

Politik Don Prof. Dr. ^r. Stter=Somlo 8. (70 5.

0el}. ( ZTL 3n 0rtgtnalleinenbanö (.25 ZU.

Die (Srunbprobleme ber für jebe polttifche Bilbung unent-
behrlichen Staatslehre jietjen am £efer uorüber: tDefen unb
§wecf, Hechtfertigung unb typifchcr XDanblungspro3e§ bes Staates;

feine natürlichen unb fittlidjen (Srunblagen mit pinblicf auf geogra*

phifche £age, Familie, (Ehe, ^rauenfragc unb DölPerPunbe. Staats*

gebiet, StaatsrolP unb Staatsgewalt mit ihrem reifen 3 riha ^h Staats*

formen unb Staatsoerfaffungen werben geprüft unb gewertet. Monarchie
unb DolPsoertretung, parteiwefen unb Imperialismus, furj alle

unfere geit bewegenben politifchen 3 &cen Pommen jur Spraye, um
ben £efer — unterftüfct burch retdtpe £iteraturangaben — anjuregen 3U

eigenem DcnPen über bie Bafis unferes politifchen Gebens unb ihm
ben IDeg frei 3U machen 3U reifer (ErPenutnis unb befonnener Cat.

„(Eine ^unbgrube uon unentbehrIichen,aIlgemein*poIitifd?en Kenntniffen,

bie baburcb an IDert gewinnen, ba§ alle feine Darlegungen ebenfo

leichtnerftänblich gefafjtfinb, wie fie wiffenfchaftlich tief begrünbet ftnb!"

Uejirungsrat Profeffor Dr. U. Cot} (Preu§. Derroaltnngsbl. 3g- 28 Hr. <U)

Die Deutsche Reicbsverfassung £>on ©et?- Hat prof.

Dr. pt). §orn 8. S. <0et). H 2TE. 3n ©rigtnalletnenbanö

1.25 UT.
(Ein (Srunbrifj bes beutfehen Beichsftaatsrechtes. Die beutfd^e
Staatsentwicflung ber Bereit wirb unter ucrgleichenber peran«

3iel]ung ber Staatsentwicflung ber anbereu europäifcheu KultiuwölPcr

behanbclt unb ber StaatsdjaraPter bes Heichcs fowie feine

(Drganifatiou in Kaifertum, Bunbesrat, Heichstag unb Heichs*

behörben bargeftellt.



Die moderne Großstadt nnb il?re fatalen Probleme
Pott prtp.’Doj. Dr. 21. XD eher 8. Setten (Sei?. \ ZU.

3n ©rfa'rtalleirtenbanö \.25 ZU.

IDürbigt bie (Srofjftabt als Fulturellen unb fatalen (faftor, gibt ein

Bilb bcs gro§ftäbtifrf?en Familienlebens unb ber H>ohnuugsperhältniffe,

behanbelt bas gro§ftäbtifrf?e Derfehrsproblem, bie ftäbtifae Krmut unb
Krmenfürjorge unb fcfylie§t mit einem Kapitel über PolFsbilbung unb
tbolfsgefelligFeit. £id?t unb Scfyattenfeiten ber (Srofiftabt merben in

gleicher lX>eife aufge3 eigt unb Hicfytlinien für bie BeFätnpfung ber

legieren gegeben.

Die frauenbewegung in ihren modernen Pro-
blemen Von geleite £attge 8. \50 S. (Sei?. \Zfi;. 3n

^tnalletnenbattö \.25 ITT.

(Eine (Einführung in ben (SebanFcngchalt ber Fl’<:iucnl,en> e9un9 aus
ber $ebcv einer ihrer berufenften unb uerbienteften F

rü?rcr”tllcn *

3n 3 mei grunblegeubcit Kapiteln tuerben bie n?irtfd?aftlichen HTomente

einerfeits, bie geiftigen anbererfeits. in ihrer Bebeutung für bie

Frauenbewegung gegeneinber abgewogen. Darauf aufbauenb werben
bie picr £?auptproblemc ber Bewegung erörtert, bie Fraueubilbungs«

frage, bic Stellung ber Fraucn t,en,c9un9 3U Famü* c nn^ brr

KoufliFt: Beruf unb lltutierf^aft unb fddiefclfa bic Frage ber^faialeu

unb politifdjeu Stellung ber Frau. Der £efer erhält fo einen Übcrblid

über ben gan3cn Kampier ber Kufdiammgcn, bic fid? in ben praF»

tifdpen Beftrcbnngeu ber Fr^^tücmegung burdpfc^en wollen, fotpie

über ben aitgcnblicFlid^en Staub ber ITTeiuungen unb Bietungen.

f?aufcn, Parlament in IPicn.

5lus: Strjygovsfl, Pie bilbenbe Konjt ber ©etjemrart.

tPiffenfaaft un6 Z3tl6uttg
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Stiller unb (Soetfje, Bud?fcfymucf uon Brutto Ej6rouj.
Uus: Unfere reltgiöfen <2rjiet)cr.

Sprache Literatur Kunft

Unser Deutsch (Sinfüfyrung in Me ZHutterfpracfye Don (Sefy.

Hat Prof, ^riebrtd} ‘Kluge 8. \50 5. d5efy. \ ITT. 3n

0rtgtna!letnenban5 1.25 2TT.

„ . . . profeffor Kluge in (freiburg, ein fyeroorragenber ,forfd?et

auf betn (Sebiete ber beutfcfyen Spradjmiffenfdjaft, gibt uns in 3efyn

(Effays einen Überblicf über bie gefamte (Entmicflung unferer Sprache

unb oermertet babei bie (Ergebniffe feiner bafynbredjenben ^orfdjungen
über bie beutfd/en Stanbcs= unb Bernfsfpracfyeu . . 21ud} foldjc, melcfye

it^ren „Befyagel" ober ifjrett „tPeife" über bie beutfcfye Sprache

ftubiert fyaben, roerben oiel Heues barin ftnben." sab. Schui3tg. 2. *90?.

,, 3 't jebem ber 3efyn (Effays erfennen mir ben fyeroorragenben (Se^

lehrten, ber fyo d? über ber Sad?e fielet, ber überall aus bem oollen

fdjöpft unb mit rollenbeter Darftellungsfunft bie (Ergebniffe ernfter

miffeitfcfyaftlicfyer ^orfcbuug in einer (form bietet, bie jebem (Sebilbeten

bie £efrüre bes Buddes 3U einer Quelle bes (ßettuffes madjt."
Sübtü. Sdjulbl. Zlv. 2, t90?

#

„(Eine äufjerft mertoolle Krbeit bietet Kluge. Pa fprubclt lebenbiges

IDiffcn, mie es ber magren Bilbung bient; alles fyftematifd?e ift

uermi eben." säd? f. Sd?uijtg. rtr. 8. t906.

Inhalt: t. Das (Efirifientum unb bie beutfefje Sprache. — 2 . Spracfcreinheit unb
Sprachreinigung, — 3. Die <Sren3en ber Sprachreinheit. — 4 Sie (gntjiefpmg unferer

Sdjriftfprache. — 5. Stanbes= utxb Berufssprachen. — 6 . (Seheimfprachen. — 7. Stubenten-

fprache. — 8 . Seemannsfprache. — 9 . IDeibmannsfprache. — tO. €in Heichsamt für

beutfdhe Sprachtoiffenfchaft.

9
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Der Sagenkreis der Dtbelungen Von prof. Dr.

d5. 60 I 5 8 . \52 S. <£>efy. \ 2Tf. 3n (Drigtnallbö. \.25 2Tl.

Derfaffer behaubeit bic über bie gan3e germanifdje IDclt bes XHittcI*

alters, befonbers über Deutfcblanb unb SFanbinat>icu oerbreiteten, Diel«

befangenen (Stählungen Don Siegfriebs ^elbentmn unb (Eob, fomie doii

bem ruhmreichen Untergänge bes BurguubenDolFes burd? bic bfauncn.

(Entftehung unb IDeiterbilbung ber Sage merben gefd?ilbert,

ein CEinblicf in bie (Quellen gemährt unb bie norbifc^e mie germanifdjc

Überlieferung auf (form u. 3uhalt untcrfud?t. Durd? (Srgeniiberftellung

biefer nerfchiebenen Überlieferungen iitsbefonberc in ben £icbern ber

(Ebba unb im €pos non „ber nibelungen not" mirb bie Sage auf

eine ältcfte (ftcftalt 3urii<fgeführt unb ihre gef<hichtlid?mythifd?e
(Srunblagc gc3cigt.

„<£s ift ein (Senu§, bie bemeisFräftigeu unb fcharfftnnigen Ausführ-
ungen 3U lefen." m. U. tau. Sc^uUmufeum, 3g. Pr. 6 .

fyinrtcb von Kleist Don prof. Dr. £j. Xoeitefen
8 . [52 Seiten. 2Ttit einem porträt bes Dichters. (Set), f 21 T.

<Seb. 25 21T.

Unter Permertung ber neueften ^orfd^ungen gibt bies Sud? eine

furse Biographie, befonbers aber eine feinfinnige äftbetifd?e

unb pfydjologifd?e U na Iyfe feiner IPcrFe. Stets bilbet Klcifts

Sd?affen ben UusgangspuuFt ber Darftelluug unb in ihm fehen mir

feine £cbensfd?icFfale fid? fpiegeln. Uls pfyd?ologifd?es (Erlebnis tritt

uns fo feine Didjtuug erft red?t nahe unb mir geminnen ein anfd?au*

lid?es Bilb bes HTenfcheu unb Dichters.

Beethoven Don Prof. Dr. £jerm. ^retfyerr pon 6 er

PforMeit 8 . S. 2Tut einem Porträt 6es Kiinftlers pon
Prof. Stucf. (Befy. \ 2.1c. 3n ©riginalleincnbanö \.25 21 (.

(Ein IPegmcifer ju Beethooens fünftlerifdier unb mcnfdjlidjer (5 rö|j'c

möchte biefes Heine XPcrF fein. (Es ift t»on einem gefd?riebcu, bem
es ernft ift mit ber Kunft unb ber es uerftauben, Bccthorcns titauifdjc

(5 rö§c 311 ahnen. Deshalb foUtc jeber 311 bem Budje greifen, ber

non bemfelbett Streben erfüllt ift. (Er fiubet hier nicht nur eine

(EharaFteriftiF biefer gemaltigen perföulid?Feit, fomie eine Fur3e <£r«

3ählung feines £ebcns, foitbcru uor allem eine (Einführung in feine

XPerFe. Die Sonaten unb bie KammermufiF, bie Symphonien, ins»

befonbere bie neunte, ber (fibelio, bie llliffa Solentuis fomie bic

lebten XPerfe
t(
bes Uleiftcrs fiuben eine eingcheube XDiirbignng unb

(ErFlärung. Überall merben uns bie XPcge gemiefen, um in bie

Cicfe Beethooen’fcher UTufiF ein3ubringen unb ben HTenfchen unb
Küuftfer in feinem innerften XPefen ju erfaffen.

11
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Haturnnffenfd?aften tEcd?rtif

(Sefunbbeitslebre

Das Schmarotzertum im Qerreich
und seine Bedeutung für die Hrt-
bildung Don prof. Dr. £. r>on ©raff
8. f36 5. mit 2% ©eytfiguren ©et). \ Ul.

3n (Driginalleinenbanb f.25 ITC.

Sorgfältig ausgcmäfjlte —
,

reid? illuftrierte Beifpicle

geben bie (Srunblage für bie allgemeinen (Erörte*

rungen über ben (Einfluß bes Sdpnarotjcrtums auf
ben parafiten in ^orm unb Ban, in ^ortpflanjungs*

üertjältniffen, IDatxberungeu unb (Entwirfhing
,

über

bie (Entfieljung ber heutigen formen bes parafitismus,

fowie bie ihm iunewolpxenbe §we<fmä§ig?cit unter

befonberer Bcrücfficfytiguug ber parafitcu bes ZTtcnfdjen.

Befruchtung und Vererbung im Pflanzenreiche
Don Prof. Dr. <£>tefenfy a gen 8. J36 S. m. 3j2tbb. (Befy.^Ifi:.

3n (Driginalletnenbanb \.2o DT.

Die einjelnen Kapitel beljanbeln bie ungcfd?led?tlid?e ^ortpflau3xmg unb
bie Übertragung erblicher (Eigenfcfyaftcn burdj oegetatire gellen, ben

Befrud^tungsuorgaug fowobl bei ben blütcnlofen, wie bcu Blüten*

pflan3en. Der Bebcutung ber Dcrcrbung für bie (Entftefyung neuer

formen ift ein befonberer Kbfdjuitt gewibmet.

Der Kopf bes

bewaffneten
Banbwurms.
H £)als. s Saug«
napf. h fjafen»

fran3.

Uus: u. ©raff.
Das

Scfjmarotjertum.

Empusa rauscae.
A ©ine uom PU3 getötete Stubenfliege oon einem fjof abgcfdjleubcrtcr Sporen umgeben.
B üerfdjiebene ©ntroicflungsflabien ber Sporen an ben aus bem ^liegenleibe tjeroor*

tretenben piljfdben (fiarf nergröfjert).

ilus: ©iefent/agen, öefrudjtung unb üererbung im pflanjenreidje.

12



IPiffenfcfyaft unb Bilbnn$

Das ITCammut ttacf? betn neuen ^Serefotr»!a*Kabat>erfunb.

Uus: pol] Hg, <2is3eit unb Urgefdjidjte bes IHenfdjen.

Die Bakterien und ihre Bedeutung im prak-

tischen Ceben Don prip.=X)o 5 . Dr. UTtefye 8. ^6 5.

mit jafylr. 2ibb. (Sei). \ ZH. 3n ©riötnalleinenbanb \.25 ZTT.

3fyrc formen, £ebens= unb (Ernafyrungsroeife tuerben etngefyeitb bc*

13



ZPiffenfdmft unb Bilbuitig

Ausführung einer afeptifdjen ©peration. Uus: cuimanns, mob. Chirurgie.

einführung in di« 6l«fctrocbemi« Don pi-of. Dr.

Bermb ad? 8. (50 5. m. jafylr. Zlbb. (öefy. ( ZIT. geb. (.25 ZU
(Eilt Übcrblicf über bie (Srunbbegriffe ber tnobertien (£leftrod?emie

unb eine vorbereitenbe (Einführung in bas Stubium umfangreicherer
IDerFe. Die n>id?tigften in ber (Elektrochemie oft norfommenben (Srunb*

begriffe unb (Srunbgefetje werben befprodjen.

CeUgraphi^ und Celtpbomt Bon Celegrapf?. = X)ir.

unb I)o 3
ent $. I) am ad? er 8. (^ S. mit jafylr. ZTbbilb.

(5el?. ( ZTT. jn ©rigtnalletnenbanb (.25 ZTC.

Diefer £eitfaben null ohne ^adjfeuntniffe vorausjufetjen bie jum Der*

ftänbnis unb 3ur £?aubhabung bei: tr>id?tigftcn tedpnifd^en (Einrichtungen

auf bent (Sebiete bes elcftrifc^cn ZTad?rid?tcnmefens erforberlidjen

Kcnutniffe oermittein, iusbefonbere aber in ben Betrieb bes Beides*

telcgraphen* unb Cclephottwefens einführen.

Das ?U«tter unb fein (Einflug auf bas praftifdje £ebett

Bon Prof. Dr. (£. Kaffner 8. (60 5. mit jafyir. Zlbb.

unb Karten. (5ct?. ( ZIT. 3n ©riginalleinenbanb (.25 TU.

Hach einer furjen (Scfchidjte ber ZDetteroorherfage (ber (oojährige

Kalenber etc.), erklärt ber Derfaffer eingehenb bie meteorologifdjcn

(Sruiiblagen ber mobernen iDetteroorherfage, forme ihrer ©rganifa*
tion, unb legt ben (Einflug bes IDetters auf Ejaubel, 3n&ußl'ie

r

kehr ufu>. utib auf ben ITtcufctjen felbft bar.

u



IDiffenfdmft unb Bilöung fl D

Cebensfragen Der

Stoffmecbfel in berZTatur

Don Prof. Dr. B.

2lfyrens 8. ^59 5. m.
2lbb. q>b.\.25 m.

geigt ben Verbrauch ber

uerfchiebenett Beftaitb«

teile unfcres Körpers
iinb bie Beftimmung ber

ZTahrungsftcffejum (Er*

fa (5
mtb Unterhalt ber

£cbensfuuFtiouen. Da«
bet werben unfere wich*

tigften natürlichen unb
f iinftlidpen Z7ahrungs« HücfemnarFsquerfd^nitt. Uus: stuftet nci-uenfYfiem.

unb (gcnußmittel auf ihren Uäbrwert uitb Bebeutung geprüft.

Das Dcrwnsystötn unb bk Sd^äMid^fettcn bcs tätlichen

Gebens Don Prtp.=Do 3 . Dr. Schuft er 8. ca. \38 S. mit safylr.

2tbb. ©eb- \ ZTC. 3n ©nginalleinenbanö \.25 BT.

Deffen Bau, bie üerfdjiebeneu ncrüöfeit Veranlagungen unb Beladungen,

fon>ie bie wid}tigften HerüenFranFheiten uttb ihre ^eilmethobeit werben

befprochen, insbcfortbere bie (Ernährungsfragen, bie (EtnwirFungen ron
Klfohol, (EabaF, ITTorpt^in, KoFaitt, bie (gefahren ber uerfchiebenen Be*
rxtfsarten, bie folgen r>on Förperlicher unb geiftiger Überanftrengnng xc.

DU moderne Cbirurgte für gebilbete £aien Don ©e-

beimrat Prof. Dr. Ctllmanns 8. ^50 S. mit ca. HOO Bbb.

©eb- \ BT. 3n (Driginalleinenbanb \.25 2Tt.

(gewährt einen (EinblicF in bie tnoberne djirurgifd^e IViffetifchaft, in

bie allgemeine ©perations» unb Verbanbsted]niF, in bie (Entftehung

unb Verhütung uon 3nfeFtionsFranFheiten ufw., will Verlebten unb

KranFen ein ^uuerläffiger Berater fein, insbefonbere audj mit BiicF*

ficht auf bie erfte f}ilfe bei Unfällen.

Verfchiebene JTliFroorganismen bei soofacher Vergrößerung in ein eben»

falls 500 mal rergrößertes HTenfchenhaar einge3 eid?net. Uus: miefje, Safterien.



QQCOX?QQQQQQQC? (Befcfyeitftperfe QQC030X02QQCX3

paulus, Budjfdjmucf non Bruno ^erouy.
2lus: Ünfete reltgiöfert €r3 iet)er.

<£ine (Befcfyicfyte bes Cfyriftentums in £ebensbilöern

fyerausgegeben non Prof. £ic. B. Bess

2 Bänbe 3u je 280 S. mit Bucfyfcfymucf r»on Bruno bjerouj
gefchmacfoolt brofchiert je ITT. 3.80, in ©riginalleinenbanb je ITT. ^.60

Banb I

Vorwort prof. Cic. 2*. 23efj

tHofes u. b. Propl). Prof. D. 3 . 21Tcittfjol&

3pfus .... Prof. D. Urnelb IUcycr
Paulus .... prof. £ic. Dr. <£. Clcmett
©rtgines .... prof. D. <£. prcufcfien
Uuguftinus Prof. D. 21. X»oritcr

Sernf). o. (UairoaujK. H. Prof. D. S. $cutfd?
^ranj oort Uffifi. . . Prof. Dr. K. UJcncf
ßeinrtd) Seufe (Sufo) . £ic. Dr. ©. Clcmctt
roiclif u. f}us Schulrat D. Dr. ISubbenfieg

Banb II

Cutter . . ©et). Hat prof. Dr. Cb. 2<olbc

gtoingli Defan D. 21. 25aur

Caloin prof. £ic. V. Vef)

Spetter .... pfarrer D. p. ©vüuberg

Sd)iHer;©oett)e . Konfijl.prof. Dr. 2<. Sc

U

Sdfleiermadfer ©et). Sat Prof. Dr. ©. tKiru

23ismarcf . . prof. D. <D. 2Jaumgartett

Sd)Iufju?ort . . prof. D. 2P. tjcrnitann

2tus öem Doriüort

tDdS tDIt tnollen tü0^en e ’ne Sammlung Iofe ftd? aneinanber
ret^etxber Biographien ber^cruorragenbj’ten(EYPcn

d?riftlicher ^römmigfeit barbieten — eine Sammlung, bie in ihrer ^u*
fammenfaffung ein Bilb ber (£ntu>i<flung bes (£hnf^”tums gibt, in ihren

einzelnen «teilen aber ben BlicF fc^ärfen foll für bas in allen IDanblungen
fonftante IPefen jener ^römmigFeit. IPir mollen ben religiöfen Unter*

rid^t ergäben unb uertiefen, inbem mir bie großen religiöfen «E^ichcr

16



heutigen. 5inb mir bod? ber Überzeugung, ba§, um religiöfe drFeuntnis an*
juregen unb religtöfes £eben ju förbern, nichts fo geeignet ift als bie

Berührung mit gleidjgearteten machtvollen perfönlichFeiten.

Pte Belicjton ift bas -perfönlicfyfte in uns» EDenn fie nichts

Angelerntes, nichts <5emohnheitsmä§iges ift, bann hängt ftc mit ben ur>

fprünglidjften Hegungen unferes Bemufjtfeins jufammen, bann ift fie

red?t eigentlich ber Ausbrwf beffen, morin mir uns als felbftänbiges

3nbiribuum fühlen.

Unb im Chriftentum hat biefer perfönlid^e dfjaraFter ber Beligion

feine Dollenbung erfahren. So hat ftd? auch eine (Befeuchte bes dhriften«

tums vor allem mit ben perfönlichFeiten 3U befaffen.

Die Aufgabe mar biefelbe; aber bie UTethobe mußte mechfeln je nach
bem dtjaraFter ber feiten, uub bas Hefultat fiellt fich verfchteben bar je

nad) Art ber (Quellen, bie uns überliefert finb.

EDir Fonnten nicht barauf üerßichten, auch bie Dorbereitung bes

dhriftentums burch bie großen Propheten 3sracls in utiferen Hahmen
ein3uf<hlie§en, unb in bie gefchict?tlic^e Beihe mußten mir auch beti hinein-

ftellen, ber eigentlich über ihr fteht unb ber Anfänger unb Dollenber

unferes (Blaubens mit Bed?t h c '§t-

Auch für ben dntmurf feines Bilbes Fonnten in erfter £inie nur

miffenfchaftliche ITTaßftäbe in Betracht Fommen, unb es galt bie ed?t

menfchliche perfönlid^Feit heraus3ufchälen aus bem, momit ber (Slaube

vergangener feiten fie ummoben hat.

Unfern (Blauben 3um AusbrucF 3U bringen, mar hrer nicht ber ©rt.

Denn gerabe bas mollten mir nicht, eine beftimmte Art ber (Slaubens-

über3eugung unferen £efern nahe3ulegen. EDir mollen nur anregen 311

felbftänbiger drmerbung folchcr Übe^eugung. Aber mir mollen auch

jebe dngije^igFeit fernhalten, inbem mtr ihren BlicF richten auf bie ver*

fchiebenartigeu Ausprägungen bes einen chriftlichen (Seiftes.

Pas malte (Sottl Per Herausgeber.
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Der Sinn und <üert des Cebens
für den Jßenscben der Gegenwart
Don (Befyeimrat Profeffor Dr. H* €uc£ett in 3ena - ca - ^0
Seiten. 3n Büttenumfdjlag ca. l\l. 2.20

,
in 0riginaIleinen=

banb ca. ITt. 2.80.

Die neue Schrift bes großen 3 eriacr PhÜofophen meubet fiel) an bie

immer madjfeitbe Sd?ar berer, bie itad? Klarheit über bie (Srunb*

fragen mcnfchlid?eu Seins ringt. Sie [teilt unfer Leben in feinen

oerfdjiebenften Äußerungen in ein burdjaus neues Lidjt, cerrnag fo

311 neuen pofiticen CErgebtiiffen 311 gelangen unb neue Hidjb
linien für eine finngemäße Lebensführung aufjuftellen.

praktische fragen des modernen
Christentums fünf Dortrctge pon Prip.^Doj.

D. f örfter^frauffurt a. 21T. • Pfarrer 3 a *fy°
; ^öln • Pcof.

Dr. 2trnol5 2TCeyer=(3ürid? • pripatbc^ent £ic. Hieb erg all*

£)ei6elberg • Pfarrer £tc. Craub = Portntun5. I}erausgcg. pon

Profeffor Dr. b). d5efffen = KöIn. 8. \%2 S. Brofd). ITT. b^O/
in (Driginalleinenbanö ITT. 2.20.

Dies Bud? mill allen beuen Anregungen mtb pilfe bieten, meldie

eine IVeltaufdjauung gemimten ober in fid? feftigen möchten, bie cott

unbefangenem iVahrht'itsfinn getragen, (Slaubeit unb IViffen 3U

cerföhnen fucht unb fid) baher gleid^eitig echt chriftlid? unb ed^t

mobern nennen barf. Da bie Verfaffer ftd? jemeils befonbers ein«

gehenb mit ber rcligiöfen (Et^iehmtg nuferer 3u9en& befaßen, unb
hier aus ihrer reichen, praftifdjen (Erfahrung h^aus behcr3igens«

merte Batßhläge erteilen, rnirb bies Büdjlein allen (Eltern unb
Lehrern eine millfommeite (Einführung in biefe 3ur3 eit fo im Vor«

bergrunbe bes 3 n iereffes ftehenben fragen fein.

„3cber Lehrer unb jeber (Seiftliche müßte bie Vorträge lefert unb
immer mieber lefen. ITCögcn biefe f]erolbsrufe bie Verbreitung ßnbeu,

bie fie cerbienen.^ Pfeifer, Ceip3 . £ef)rer3citung. 39- rtr. <*3.

„Sämtliche Vorträge ftitb heveorraaenbe ^etigtttffc ber fritifch

Flärenben unb 3 iigleich pofitic bauenben pionierarbeit ntoberncr

dhcologeit." öittjorn. („Pie d?ri(Ui^e IDelt". Hr. 25. *907.)

Aus beut 3uhalt: IVas halten mir oou ber (Taufe (draub) —
IVelche Bebeutung hat für uns bas Abenbmahl (3atho) — IVie

er3iehcn mir nufere jngcnb 3U mahrer frömmigfeit (Arnolb
IHeyer) Konfirmationsnöte (Biebergall) — IVas fittb uns bie

firdjlicheu Befeuutuiffe (^örfter).
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Böcklin, Totcninsel.
Aus: Strzygowski, Die bildende Kunst der Gegenwart.

Die bildende Kunst der Gegenwart
von Josef Strzygowski, ord. Prof. a. d. Universität

Graz. 300 Seiten mit 68 Abbildungen. In Büttenumschlag
Geh. M. 4.— . In Originalleinenband M. 4.80.

„In seiner temperamentvollen, rascli und fest zupackenden Art hat

Strzygowski eine Reihe von Erscheinungen herausgegriffen, an denen
er charakteristische Züge der modernen Kunstbestrebungen klarlegen

zu können glaubt. Berücksichtigt stand alle Zweige der bildenden

Kunst: Architektur, Kunstgewerbe, Ornament, Bildhauerei, Griffel-

kunst, Malerei. ... Es geht ein frischer, stark persönlicher Zug
durch das Buch, eine sympathische, begeisterungsfähige Wärme, trotz-

dem der Verfasser über die gegenwärtigen Kunstzustände keineswegs

optimistisch denkt.“
Prof. Dr. Richard Streiter (Beilage der Allgemeine Zeitung No. 126, 1907).

„ . . . Nach so vielen Dithyramben und Pamphleten ist es wahrhaft

erfrischend, ein Buch über die moderne Kunst zu lesen, das wesent-

lich vom Standpunkte des Historikers aus geschrieben ist. Strzygowski

kennt und liebt diese Kunst, er glaubt unerschütterlich an ihre Zu-

kunft, und er bewundert aufrichtig die Energie und Selbstverleugnung,

mit der sie ihren Zielen nachstrebt. Aber er hat auch einen scharfen

Blick für das viele Ungesunde und Verkehrte, das überall im modernen
Schaffen hervortritt. . .

.“ Prof. Semrau in Breslau.

„Die künstlerische Erziehung ist so eingehend gewürdigt worden, daß

schön dieses Kapitel genügen würde, die Blicke der Lehrerschaft auf

das Werk zu richten.“ (Pädag. Zeitung. 32. Jahrg. No. 9).
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Geschenkwerke

Der Tafelberg bei Kapstadt.

Südafrika
Eine Landes-, Volks- und Wirtschaftskunde

von Professor Dr. SIEGFRIED PASSAR.GE
gr. 8. 352 S. mit über 50 Abbild., zahlreichen Profilen und 33 Karten

geschmackvoll broschiert M. 7.20, in Originalleinenband M. 8.

—

Gestützt auf jahrelange Studien und eigene Beobachtungen im Lande
selbst gibt der Verfasser eine großzügige Gesamtdarstellung
Südafrikas und seiner heutigen Verhältnisse. Nach einem Über-
blick über die Entdeckungsgeschichte des Landes schildert er

dessen oro- und hydro-graphischen Verhältnisse, Klima,
geologischen Aufbau, Tier- und Pflanzenwelt usw. Wir
erhalten ein anschauliches Bild von den natür li ch en Lands chaften,
den wirtschaftlichen Grundlagen der einheimischen Bevöl-

kerung, von ihrer heutigen Kultur, von den so interessanten vor-

geschichtlichen Kulturen, sowie von den verschiedenen euro-
päischen Kolonien. Besonders eingehend behandelt Verfasser dabei

die Gebiete der Goldbergwerke und Diamantfelder. Für die

Erschließung unserer Kolonien gibt er beachtenswerte Richtlinien

und lehrt uns dieses eigenartige Land verstehen.

Nicht nur für den Gelehrten, sondern in erster Linie für

den Praktiker, den Wirtschaftsgeographen u. Nation al-
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Geschenkwerke

Ökonomen, den Kaufmann und Offizier, sowie den
Kolonialpolitiker ist das Werk bestimmt. Insbesondere

aber für jeden Gebildeten, der die Zukunft unseres

Kolonialbesitzes mit Anteil verfolgt. Aus dem Inhalt:

Südafrika, seine Abgrenzung und Weltstellung. — Die Entdeckungs-
geschichte Südafrikas. — Die orographischen und hydrographischen
Verhältnisse. — Die klimatischen Verhältnisse. — Die geologischen

Formationen. — Übersicht über die geologische Geschichte Südafrikas.
— Die Vegetationsverhältnisse. — Die Tierwelt. — Das Angola-
hochland. — Das Südwestafrikanische Hochland. — Das Buren-
hochland. — Das südafrikanische Küstenvorland. — Das Matabele-
hochland. — Das Nordrhodesische Hochland und die Südäquatoriale

Wasserscheide. — Das Südafrikanische Becken (Kalahariregion).
— Die Entstehung der Kalahari und das Problem der Klima-
änderung in Südafrika. — Die Kulturbedingungen. — Kurzer Ab-
riß der Geschichte Südafrikas. — Die Verbreitung der Rassen und
Völker. — Körperliche und geistige Eigenschaften. — Die südafri-

kanischen Sprachen. — Allgemeiner Überblick über die Kultur-

verhältnisse Afrikas. — Der ursprüngliche Kulturbesitz der Einge-

borenen Südafrikas. — Vorgeschichtliche Kulturen. — Die euro-

päische Kultur. — Die portugiesischen und deutschen Kolonien. —
Britisch Südafrika. — Die zukünftige Entwickelung Südafrikas.

Sulufrauen
beim Mahlen des Hirsekorn. Auf dem großen Stein wird das Korn mit kleinerem

Mahlstein geriehen und das Mehl in den Kalatassen aufbewahrt.

21



QOQQQQQQQQQQQ Geschenkwerke

Anwendung der optischen Methode zur Untersuchung zusammengesetzter

Schwingungen.
Aus: Starke, Einführung in das Wesen und die Bildung der Töne.

Die neueren Forschungen auf dem Gebiet
der Elektrizität und ihre Anwendungen.
Gemeinverständlich dargestellt von Prof. Dr. Kal ahne,
gr. 8. 326 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Brosch.
M. 4.40. In Originalleinenband M. 5.20.

Ein knappes, allgemeinverständliches, keine mathematischen Kennt-
nisse voraussetzendes Handbuch der neuesten Forschungsergebnisse
und Fortschritte der Elektrizitätslehre. Alie wichtigen Theorien der

elektrischen und magnetischen Erscheinungen vrerden besprochen, insbe-

sondere die Elektronentheorie, die elektrischen Schwingungen
und Wellen, die Telegraphie ohne Draht nebst deren neuesten

Fortschritten, die elektrischen Entladungen in Gasen, sowie

die Erscheinungen der Radioaktivität usw.

Die moderne Physik. Ihre Entwicklung. Von L.

Poincare. Übertragen und mit Anmerkungen versehen

von Privat-Dozent Dr. Br ahn. 8. 284 S. Geh. M. 3.80

In Originalleinenband M. 4.40.

Das Buch gibt einen klaren und interessanten Überblick über die Ent-

wicklung der modernen Physik in den letzten Jahrzehnten. Der
bekannte französische Physiker faßt in Kürze die Arbeiten aller

Kulturnationen zusammen und zeigt die großen Veränderungen,

welchem alle Probleme in Inhalt und Auffassung in den letzten



Geschenkwerke

Jahren unterworfen gewesen sind. Den in allerletzter Zeit in den
Vordergrund getretenen Fragen werden umfangreiche Kapitel ge-

widmet, so der Ionentheorie, den Kathodenstrahlen, den
radioaktiven Körpern, der Telegraphie ohne Draht, ganz
besonders den Beziehungen zwischen Äther und Materie,
die augenblicklich so stark diskutiert werden. Doch werden außer-

dem die theoretisch wichtigen Grenzgebiete von Chemie und Physik
auseinandergesetzt, die sonst den Physikern weiter abliegen. Die
historische und theoretisch-philosophische Behandlung der physika-

lischen Messungen und der Grundprinzipe bildet den glänzendsten

Teil des Werkes. Der Stil ist einfach und klar, das Werk insbe-
sondere für Naturforscher aus anderen Gebieten als der
Physik und für Laien geschrieben.

Einführung in das Wesen und die Bildung
der Töne in der Instrumentalmusik und im Gesang-
Von Prof. Dr. H. Starke.* c. 224S. Geh.M.3.80, jreb.M.4.40.

Hier ist der Versuch gemacht, die naturwissenschaftliche und ästhe-

tische Musiklehre einem allgemeineren Kreise zugänglich zu machen.
Nach einer physikalischen Beschreibung der verschiedenen Schwingungs-
bewegungen, deren Fortpflanzung im Raume, sowie der Anwendung
der Ergebnisse auf die akustischen Schwingungen und die Schallwellen,

wird die musikalische Verwertung der Töne, ihre Vereinigung zu

Akkorden und die Entwicklung der verschiedenen Tonleitern be-

sprochen. Hierauf lernen wir die charakteristischen Eigenarten der

musikalischen Klänge und ihre physiologische Begründung kennen.

Die Saiten und Blaseinstrumente, die Instrumente mit unharmonischen
Tönen, sowie die menschliche Stimme, insbesondere die Technik des
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Uus: Knabe, Kus ber antifen ©etjlerroelt.

Pädagogisches Hrchiv Znonatsfd?riftfür(£r3ie^ungun5

Unterricht J}erausgegeben von Oberlehrer Dr. <5. ^rtef in

bjalle a. 5. 50. 3ahrg. 3(5— £g. 3 a
fy
re5Pre i5

J2
XH.

Das „päbagogifche Arcbio", mit bem 50. 3al^rgaitg mefentlich um*
geftaltet unb ermeitert, [teilt [ich auf bert Hoben ber burd? bie jüngfte

Schulreform gefc^affenett ^uftänbe uub mill tu innerer pofttiuer Ar-

beit an ihrem Ausbau mtb it^rer redeten Durchführung arbeiten; fo

mirb es namentlich für eine planmäßige DerFnüpfung ber einjelnett

Unterrichtsfäd^er, für bie Sichtung bes jebesmaligen £ehrftoffes

für bie pflege einer 3ielbemußten ITCethobiF eintreten unb jum
Austaufch päöagogifdjer unb bibaftifcher (Erfahrungen als bem mich»

tigften inittcl für bie ^ortbilbung bes im praftifchen Amte ftehenbcu

Lehrers anregen. €s unterhält enge Fühlung mit ben Dertretern

gelehrter ^orfdjung, um bie (Ergebniffe ihrer Arbeit in fchulmiffenfchaft--

lidje Klüsen nm^uprägen unb mirb in regelmäßigen Berichten aud?

bas auslänbifche Schulmcfen 311m Dcrgleid} unterer hcimifd?en Der*

hültniffe heratt3 iehen. (Scftii^t auf bie IHitarbeit führenber päbago*
gi[d?cr mie miffenfchaftlichcr Autoritäten [teilt es ein groß unb t>or*

nehm angelegtes ^adjorgan bar, bas ron hoher IDarte aus bie r»iel-

fadpen Strömungen nuferes höheren Schulmcfens verfolgen unb 311

ihrer Klärung mie grünblichen IDürbiguttg beitragen mill.

Mitarbeiter bes 5.0. 3ahrgangs: prof. Dr. paulTen, Dir. Dr. Heu-
bauer, Dir. Dr. Knabe, pror>.=Sd?ulrat prof. Dr. Cauer, £}ofrat prof.
Dr. 3CUllmann, Stabtrat Dr. Ziehen, prof. Dr. Dürr, (Sch- Hat prof.
Dr. Gucken, prof. fr. Kuhlmann, Dir. prof. Dr. QXycbgram, Dir.

prof. Dr. Dath, Dir. Balt^er, Prof. Dr. 3dendt, <8 eh- Heg.*Hat Dr.

F)eussner, f?ofrat prof. Dr. Str?ygowshi, prof. Dr. R, Cehmann,
bjofrat Dir. Dr. CbumTer ufm.
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Briefe Hdolf Diesterwegs 3m Aufträge bes Dor=
ftanbes 5es Deutfcfyen Scfyulmufeums tritt 2lnmerfungen

t?erausge$. ttort ltöolfHebt?ut?n. 8. J60 5, m. 2 ^afftmite=

tafeln. 3n Büttenumfdjl. 2 ZR, in (Driginalleinenbb. 2.60 DT.

Viefe forgfältig ausgewafylte Brieffammlung gibt nid?t nur ein ab»

gerunbetes Bilb non Viefterwegs eigenartiger perfönlidjPeit, fonbern

fie gewährt aud? einen (£inbli<f in bas fyeroorragenbe päbagogifcfye

unb politifdje IVirFen biefes um bie gefamte £efyrerfd?aft nerbieuteu

unb r»on itjr nerefyrten ITCannes. Kls ein VoFument beutfdjer Kultur
aus ber geit ber Heoolution unb BeaFtion wirb bas fd?ön ausge»

ftattete Bud? bei ber garten £ef?rerfd?aft frennblidjc Kufnafjine

unb größte Verbreitung finben.

Die Cebre von der Hufmerksamkeit Don prof.

Dr. <£. Dürr gr. 8. 203 S. ©clj. 3.80 DT. geb. ^40 11T.

<2s finb bie intereffanten fragen meufd?lid?eit Seelenlebens, geiftige

probuFtion, VenF* unb XViUenstätigFeit, bie ber Verfaffer hier in Flarer,

feffelnber Varftellung befyanbelt. Die gewonnenen (Srgebuiffe finb

nid?t nur wiffeitfcfyaftlid? wertüoü, fonbern and; für bas praFtifcfye

£eben widdig. pfycbologen, päbagogen unb p fyilofopljen
werben fidj in gleicher IVeife mit bem IVerfe befaffen miiffcit.

€infübrung in die

Pädagogik Don prof.

Dr. <£. Dürr
8. c. 220 5. (Set?, c. 3.80 DT.,

in Driginalleiitenb. c. ^.^0 DT.

Diefes XVerF will nidjt nur
ein t^iftorifc^er Überblitf über

bier>erfdüebencnpäbagogifd?ett

Hidjtungen fein, riclmc^r

wirb Ijicr corallem bas IVefen
unb bie Kufgabe bes (Hrjic»

fyuitgswerFes ofyne jcbe bog»

tnatifdje Voreingenommenheit
beftimmt, bie HTettyoben ber

IVcrtwiffenfcfyaft unb ber pfy*
djologie, wie fie in ber cm»

pirifd?en ^orfdjung ber lebten

Ja^e^nte t^erausgcbilbet

worben finb, 31U £öfung ein»

3elner päbagogifcfyer (Srunb»

fragen f}erange3ogen unb ge*

3eigt, auf welchen (funbameuteu eine wiffenfd?aftlidje päbagogiP
auf pfYd^ologifd^cr (Sruublage auf3ubauen ift.

Jean Jacques Bouffcau
2lus: ©eiger, Houffeau
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Jlus: <S>etlad), Sdjöne Hedjeuftunben.

(Ihtbodisches Handbuch }u Sprachübungen Von
Dr. H. 2nid?el unö Dr. (5. Stephan, Sdjulinfpeftorcn gr. 8.

*65 5. (Sei?. 2 2X1., geb. 2.^0 211

Stoffsammlung Sprachübungen mit einem 2In=

fyang allgemeiner Stilregelrt uon Scfyulinfpeftor Dr. H. 21T i d? ei.

gr. 8°. 39 5. Brofcfyiert —.20 21T.

„€iu tüchtiges Bit dj, bas, auf bcm Boben bcr (Erfahrung unb tniffen*

fdiaftlid? begriinbeter (£inftd?t in bie ^orberungett bcs beutfdjen Unter*

ricbts errnacbfen unb non tnarmer (freube an ber UTutterfprad^e ge*

näfyrt, fid? für bie Arbeit am bentfrfjcn Spracfygut ber Schule als

treffliches Hilfsmittel ertneifen Faun. . . . <£s barf jebcm feerer bes

Deutfdjen mit einem Bimtn unb lies! in bie tjanb gegeben tnerbeu.

Aud? IHitglieberu päbagogifd^er Seminare Faun es jnm Stubium ober

für münblidje unb fd?riftlid?e Beriete empfohlen tnerben."

©el]. Keg. «Hat Dr. 3of. ^ufdjniann. lUonatsfdjr. f.
Schulen, 9. n. 10. f}., 6. 3g.

„So bietet bas Buch eine i’iillc non Anregungen, unb es ift ber lebhafte

khtnfcfy berechtigt
, b'afj es in allen Sdjuleu (Hingang ftnben unb —

tnas bie H^anptfachc ift — eifrig benutzt inerben möchte. Dann wirb

fidler bcr Unterricht in ber bcutfdjeu Sprad^e burd? beffere (Erfolge

belohnt werben, als es bis jetjt Iciber bcr ^all gewefen ift."

2i!lg. Deutfdje Cctjrerseimng, HO. Pod. 67. 3 atUg.



Päbagogif

Hnlettung }ur HufsatjbUdung £efyrplan unb Am
fcfyauungsbeifpiele Don Scfyulbireftor Dr. 21. B argmann in

ineigen gr. 8. \83 5. mit einem Abbilbungsanfyang. (Sei?.

2.60 2H. 3n (Drigtnalleinenbanb 5.^0 ZTt.

Kein neuer Beitrag 3U bem genügenb behanbelten „gefchriebenen"

21nffatj bcs Deutfcfyunterricfyts. £}ier roerbcn in burcfjaus neuer IPeife

bie Dor3Üge ber Auffatjbilbung als inneres (Erlebnis ber Kiitberfeele

betrachtet unb auf bie biblifcfye (Sefdjichte, BibelFuttbe, profangefchichte,

Haturgefchidjte, Haturlehre, ErbFunbe angemanbt. So nürb bas

Stubimn bes Buddes bett £efer befähigen, ben ^ufammenhang ber

eitt3elnen ^äd?er unb ihren Betrieb 3U iiberfchauen unb eine ^iille

r>ort Anregungen für ben Unterricht 3U empfangen.

Hnvmsun<j jum Unterricht in der I)immels-
kunde und KUmahunde Seljrplan uni> Ceftionen Pott

Sdjulbireftor Dr. 21. B argmann gr. 8. 208 5. mit über

fyunbert Abbilbungen unb ZTTufterformuIaren. <Sefy. 2.^0 Ztt

3n 0riginalleinenbanb 3.— Bl
Hach jahrelangen Erfahrungen tm Unterricht 3eigt ber Perfaffer

in biefem ans ber prajis heroorgegangenen Buche, rnie auch ber

Schüler ber PolFsfchule an £}anb eigener Beobachtungen unb mit b^ilfe

gan3 einfacher felbjtgefertigter XPer?3euge ben Ejimmcl über feiner

Heimat unb bas Klima feines ©rtes beobachten lernt.

Aus bem 3 nbalt: Beobachtungen unb Erfahrungen. — £e?tiotten

bes 6. Schuljahres: (Seftalt ber Erbe, geograpljifche Breite, Cag unb
Hacht unb geographifche £änge, tPärmequelle, Unterfchieb 3tmfcheu

Cag unb Hacht. Pie IPenbe. Pie Hieberfchläge. — £eFtionen bes

7. Schuljahres: Per ItTonb. Pie tPanbelfterne. — Sektionen bes

8 . Schuljahres ufn>.

Von schonen Rechenstunden Anregungen unb Bor
fcfyläge für eine Beform bes Becfjenunterricfyts t>on £efyrer

21. ®er 1 ad} in Bremen 8. e. \50 5. <Befy. c. 2.^0 Bl
3n (Driginalleinenbanb c. 2.80 ITi.

^alfche §ielfetjung forme bie herrfcheube Prillmethobe im heute üblidien

Bechenunterricht nehmen bie Kräfte ber Sd?üler in unoerantmortlid^er

IPeife in Anfprud? unb beeinträchtigen nad? bem Urteil unferer

berufenften Schulmänner bie Befultate bes Unterrichts. 3m (Segeufatj

ba3ii lägt ber befannte Bremer XUethobiFer bas Kinb nur am beftcu

ibeenreichen, lebenbigen Stoffe bie für bas £eben nötige technische

(Semanbtheit, forme ein gutes UTag au PeuFfähigFeit ermerbeu unb
weift neue IPege, bie oon innerer fröhlid?er (Teilnahme ber Sdjüler

3U „frönen Bechenftunben" führen.
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Hus der CQerhstatt der Schule Stubien über ben

inneren (Organismus ber l)öB?eren Schulen Don Stabtrat

Dr. 3 ult ns gieren in ^ranffurt a. 2H. 8 . 2\<5 S. (Sei). % 211.

3n ©riginalleinenbanb ^.<50 2U.

Derfaffer behanbelt in btefetx Auffä^en jene jentralen fragen ber

Unterridjtsmethoben, bie einerfeits bic Hichtung, anbererfeits bie

(Ermeiterung uitb Dertiefung ber £ehrftoffe betreffen, unb gibt aus
reidjer (Erfahrung heraus bie nerfd?iebenften Anregungen für eine

belcbeube unb innerlich bilbenbe £ehrmeife.

„So biirfte bie £eFtion biefcs EDerFes jeben päbagogen, ber es ernft

mit feinem Berufe nimmt, jum ZTad?benFen unb IDeiterarbeiten an»

regen unb ifym mertoolle Jnnge^eige für feinen Unterricht geben."

»ab. Sdjuljtg. 1957, Zlr. 35.

Hus der antiken Geisteswelt €in «rgänjungs.
buch für ben Unterricht an Uealanftalten t>on Dr. Karl
Knabe, OlreFtor ber ©berrealfchule 5U 21Tarburg \2% S.

3n (Driginalleinenbanb \.60 21T. (Don betn <Brofh- Sabinen
©berfcfjulrat empfohlen)

„Solche Bücher Fömten ba3u bienen, $cn beutfeben Unterricht auf
feinem äffhetifdjen unb philofophifdjen (Sebiete unb ben biftorifd^cn

Unterricht Fräftig 311 unterftütjen. aud? Fönnen fie in ber Hichtung
rnirFen, in melier bie Kunfte^iehungstage Befchliiffe gefaßt haben."

<Sel^. Hat Prof. Dr. Hb. IHattt]ias, Berlin,

3ntern. IDodjenfdjr. I. 3g- 17. VIII.

„Unb fo münfdjen mir t>on gati3em ^ e r 3 e n ,
baß basfd?öne,

aud? äußerlich mürbig ausg eftattete Buch halb 3um eifernen
Beftanb aller £el}rer* unb SchiilerbibliothßFen gehören
unb im Unterridpt bie mcitefte Dcrmenbung finben möge:
eine nachhaltige Befruchtung unb Belebung ber oerfchie«

benften Unterrichtsfächer mirb ber fidlere £oh« fein."

Dr. IBoIbemar Scbroarje,
geitfdjrift für ben Deutfdjen Unterricht. 21. 3a*ng- 2. fjeft.

Hausaufgaben und höhere Schulen Von ©kr=
lehrer Karl Koller 8. \^3 S. ©eh- 2.80 211. 3n ©riginab

leinenbanb 3.20 2TT. (Don bem ©roj^h- Babifchen ©ber=

fc^ulrat unb bem d5rofh- X^efftfchen ZTlinifterium empfohlen)

„3?bcm, ber bie l^ausaufgabenfrage in ben ^öt^eren Schulen nod>

nicht felbft eingchenb ftubiert hat, iff Hollers Buch beffens 311

empfehlen, ba es bas (Ehema nach feinen uerfchiebenen Seiten

bchailbelt." prof. Dr. £eo Burgerflein, Wien.
^eitfdjr. f. Sd?ulgefunbl]eitspflege 1907, Hr. S. 2b-
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Pädagogik

Lessings Laokoon In gekürzter Fassung herausgeg.
von Dr. AUGUST SCHMARSOW, Geh. Rat, ord. Prof,

a. d. Universität Leipzig. 8. Textausgabe: IV u. 66 S.,

brosch. M. —.40. Kommentar für die Hand des Lehrers:

ca. 160 S., geh. M. 1.60.

Diese gekürzte Textausgabe will allen Lesern dienen
,
denen

es darauf ankommt, den Gedankeninhalt der Schrift möglichst
, rein zu erfassen und dessen meisterhafte Darstellung frei von
gelehrtem Beiwerk zu genießen. So dürfte dies Büchlein
sowohl für die private Lektüre wie insbesondere für den
Gebrauch in der Schule besonders geeignet sein.

Die Anmerkungen der Textausgabe beschränken sich auf das
Unentbehrlichste, um dem „Kommentar“ und den „Erläu-
terungen“ für die Hand des Lehrers, die in einem eigenen
Bändchen folgen, nicht vorzugreifen.

Zur Fortbildung der Schülerinnen der höheren
Mädchenschule Von Schulrat Prof. Dr. GAUDIG,
Direktor der städtischen Höheren Schule für Mädchen
nebst Lehrerinnenseminar in Leipzig. 8°. 60 S. Geschmack-
voll broschiert M. —.80.

„Einer der geistvollsten Mädchenschulpädagogen legt in

diesem Aufsatz seine, von anderen wesentlich abweichen-

den Ansichten dar. Er ist Gegner des Lateinunterrichts für

Mädchen, Befürworter eines der weiblichen Art angepaßten

besonderen Bildungsganges.“ Neue Bahnen. 1906. Nr. 23.

Hygienelehrtafel für Schüler Der deutschen Jugend

gewidmet vom Berliner Verein für Schulgesundheitspflege.

84x63 cm 50 Pf., 50 Exempl. ä 40 Pf., 100 Exempl. ä 30 Pf.,

500 Exempl. a 25 Pf., 1000 Exempl. a 20 Pf. Aufziehen

eines Exempl. 60 Pf.

Diese Tafel, die in ihrer sorgfältigen Ausstattung jedem Schulzimmer
zum Schmucke dienen wird, führt den Schülern die wichtigsten Ge-

sundheitsregeln in prägnanten, nach Form und Inhalt dem Ver-

ständnis der Kinder angepaßten Sätzen dauernd vor Augen. Neben
Belehrungen allgemeinen Inhalts werden spezielle Verhaltungsmaß-

regeln über Ordnung, Reinlichkeit und Mäßigkeit gegeben, und

fast alle brennenden Fragen der modernen Hygiene gestreift. Dem
Lehrer und Schularzt werden auf diese Weise Anknüpfungspunkte
geboten, um bei passender Gelegenheit die Kinder im weitesten

Umfange über die betreffenden Fragen aufzuklären.
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Schule Ulld Haus. Von Oberlehrer E. BERG. gr. 8°.

36 S. Broschiert 80 Pf.

Eine Nenbegrenzung der Rechte und Pflichten von Schule

und Haus und ein Wegweiser für den lebendigen Verkehr

zwischen Eltern und Lehrern.

Das Ehrgefühl und die Schule. Von Oberlehrer ß.

LIPPOLD. 8°. 50 S. Geschmackvoll brosch. 80 Pf. -

Eine Sichtung und Zusammenstellung der einschlägigen

Fragen sowie Richtlinien ihrer Lösung für die Schule.

Die Bedeutung der Farbenblindheit. Von Prof. Dr.p.

HOFF'MANN. b°. 32 S. Geschmackvoll brosch. 80 Pf.

Ratschläge füi die Untersuchung des Farbenempfindens

der Kinder und für die dazu dienenden Hilfsmittel. Zahl-

reiche Beispiele.

Philosophische Propädeutik. Beiträge zu ihrer Be-
handlung in Prima. Von Prof. Dr. K. TROOST. gr. 8°.

42 S. Brosch. 80 Pf.

Anleitung zur Behandlung der wichtigsten philosophischen

Fragen unter historischen Gesichtspunkten an den Oberklassen

humanistischer Anstalten.

Künstlerische Heimatkunde von Hamburg und Um-
gebung. Von Oberlehrer Dr. R. MAACK. 8°. 48 S.

Geschmackvoll brosch. 80 Pf.

Ein Beitrag zur Belebung der heimatlichen Kunst und zur

Übung des Geschmackes. Verfasser zeigt an den Bei-

spielen der Stadt Hamburg, wie das Interesse der Jugend

für die engere Heimat geweckt werden kann.

Das Schulkonzert. Ein Beitrag zur Frage der Kunst-

erziehung an Gymnasien. Von Dir. Dr. WEISWEILER.
8°. 48 S. Geschmackvoll brosch. 80 Pf.

Erörtert die Bedeutung der Musik für die Schule, den er-

zieherischen Wert des Gesangunterrichtes, insbesondere des

Schulkonzerts. Es ergeben sich daraus wichtige Folgerungen

für die Gestaltung des Gesangunterrichtes und die Vor-

bildung ihrer Vertreter.
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Unsere heutigen Lehrmittel besonders für die Natur-

wissenschaften, Kindermuseen, Schulgärten. Von Prof.

Dr. M. DÖHLER. gr. 8°. 41 S. Geschmackvoll brosch.

80 Pf.

„Die Ausführungen des Verfassers . . . verdienen zweifellos

tatkräftige Beachtung, namentlich in Kreisen der Schul-

leiter und derjenigen Behörden, welche die nicht beträcht-

lichen Mittel zur Durchführung solcherPläne bereitzustellen

haben werden.“ Natunvissensch.Wochensc.hr. Nr. 18. 1907.

Blütenbiologie der Heimat. Von Prof.Dr.H.FRANCK.
8°. 34 S. Geschmackvoll brosch. 80 Pf.

Eine klare Darstellung einer grossen Anzahl charakteristischer

Blütenformen und ihrer Fortpflanzung.

Praktische Schülerarbeiten in der Physik. Von
Oberlehrer Dr. W. LEICK. 8°. 47 S. Geschmackvoll
brosch. 80 Pf.

Eine Darstellung von Zweck und Betrieb der physikalischen

Schülerübungen und eine Zusammenstellung der wichtigsten

Gesichtspunkte in zahlreichen Beispielen.

Physikalische Schülerübungen in den oberenKlassen.
Von Oberl. Dr. W. KAISER. 8°. 47 S. Geschmackvoll
brosch. 80 Pf.

Diese Zusammenstellung erprobter, mit den einfachsten

Mitteln auszuführender Übungen enthält Aufgaben aus

allen Gebieten und von allen Grundformen.

Astronomie in der Schule. Von Prof. Dr. gnau.
8°. 47 S. Geschmackvoll brosch. 80 Pf.

Verfasser zeigt, welche Stellung der Unterricht in der

Astronomie, d. h. der sogenannten mathematischen Geo-

graphie zu den übrigen Fächern einnehmen sollte, erörtert

die Frage nach den speziellen Erfolgen sowie den Formen
und materiellen Zielen jener Disziplin und entwirft dem-
entsprechend einen Lehrgang und Lehrplan.
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IDiffenfcfyaft unö Btlöuitg

^ HcUgtoit
Atofes oon prof. Dr. K. Buöbe tn ITlarbnrg a. £.

*Das banibifche Zeitalter oon prof. Dr. B. ^aettifc^ ttt 3«na.

*€^riftus oon prof. Dr. (2). ijolßmann in (Siegen,

pauius oon prof. Dr. K. Knopf in IHarburg a. £.

*Dolfsleben im £anbe bet: Bibel oon prof. Dr. £öhr in Breslau.
Altgermanifche Heligtonsgefchichte oon prof. Dr. Aich* Al. Aleyer

in Berlin.

Die (Sottesnorfteüung bet: großen Genfer oon prof.Dr.Schtoar3 in £falle.

praftifche fragen ber Geologie oon prioatboj. Lic. Dr. AiebergaK
in ffeibelberg.

jMnlofoplitc
*Dte AMtanfchauung ber (Segentnart in (Segenfaß uttb Ausgleich

oon prof. Dr. tPenjig in Breslan.

Einführung in bie pfychologie oon prof. Dr. 2t. Dyroff in Bonn.
3nielligen3 unb IPitte oon prof. Dr. E. Aleumamt in Königsberg L pr.

“"Einführung in bie Afthetif oon bemfelben.

*Kouffeau oon prof. Dr. £. (Seiger in Berlin.

<5cfctyictyic uttfc <0cograp^ic
*EiS3eit unb Argefchichte bes Atenfchen oon prof.Dr. 3. poplig inBonn.
Einführung in bie Anthropologie oon Direftor prof. Dr. n. Cufchan

in Berlin.

*Alohammeb unb bie Seinen oon prof. Dr. Kecfenborf in ^reibnrg i. B.

Der Kampf um bie ^errfd?aft im Atittelmeer oon prioaibo3ent

Dr. p. £ferre in leidig.

Anleitung 3U geographifche« Beobachtungen auf Keifen ©on prof.
Dr. S. paffarge in Breslan.

Die Alpen oon prioatbo3ent Dr. Alachacef in IDien.

Sprache • Literatur • Kunfi • ätufif
*Unfer Deutfeh. (Einführung in bie ITCutterfpradje oon (Seij. Hat Prof.

Dr. Kluge in <freibnrg i. B.
Die beutfehen Alunbarten oon prof. Dr. <S. Bremer in ffafle a. S.

Die Cehre non ber £autbilbung oon prof.Dr.C.SÜtterlin inbjeibelberg.

*Der Sagenfreis ber Atbclungen oon prof. Dr. (S. ^>013 in £eipjig.

Die Eroubabours oon prioatbojent Dr. £. 3orban in ITTünchen.

Die Komantif oon prioaibojent Dr. ?). Deetjcn in fjannooer.

* Heinrich non Kleift oon prof. Dr. £}. Boettefen in IDürjburg.

Der beutfehe Koman bes 19 . ^ahrhunberts oon Prioatbo3ent Dr.

Schulß in Bonn.
Cieb unb Aluftf im beutfehen Stubentenleben oon prioatbo3ent Dr.

t). Abert in bfalle.

“''Beethonen oon Prof. Dr. Freiherr n. b. pforbten in rnünd?en.

Aleifier ber Kettaiffance oon prof. Dr. Ai. Sentrau in Breslan.

Das ntobeme -haus unb feine 3nnenbeforation oon prof. Dr.

Al. Schmib in Aachen.

Bisher erfchienen.



tDiffenfdjaft unb Bilbung

DottstBirifdjaftelcfjre unb £iaat*wiffcnfd?a?icn
politif oon prof. Dr. fr StiersSomlo in Bonn.
Bie Cr3iehung juttt Staatsbürger oon prof. Dr. B. (Eeffcfeit in Köln.

Dolfstoirtfchaft unb Staat oonprof.Dr.H.Kinbermamt infjofyentjeim.

Sojialtsmus oon prof. Dr. C. (ßrünberg in XDien.

Soiialpolttif unb IDohlfahtts^flege in 6er mobemen Stabt oon
Prioatbo3ent Dr. TU lieber in Bonn.

*Bie beutfche Beicbsoerfaffung oon (Sei*. Hat prof.Dr.ph*Som inBonn.
Bie beutfche Heic^soertoaltuitg oon bemfelben.

Bie beutfche (Serichtsoerfaffung oon prof. Dr. Kifch in Strafjburg.

unb ^oianü
Bie Cntwtcflung 6er Ciertoelt tm Laufe 6er Crbgefchtchte oon

Prioatbojent Dr. gt. Breoermann in ^ranffurt
parafitismus im Tierreich oon Ejofratprof. Dr. L. oon (Sraff in <Sra3.

Etftige Ziere oon prof. Dr. (D* Cafcbenberg in ^alle.

Batterien un6 ihre Be6eutung oon prioatbo3. Dr. I). Bliebe in £eip3ig.

Pflan3enfun6e oon prof. D7
r. (Slüct in fjeibelberg.

Befruchtung un6 Dererbung im pflan3enreich oon prof. Dr. K.
(öiefenhagen in IHnndjen.

phanerogamenfutibe oon prof. Dr. cßilg in Berlin.

Krvptogantenfunbe oon prof. Dr. HX. Htoebius in franffurt a. IR
pflege 6er Zimmer* un6 Balfonpflanjen oon (Sartenbauinfpeftor

p. Bannenberg in Breslau.

Utincrategie • (Geologie • Uftronomic • JUctcorologie
Crbgefchichte oon prof. Dr. K. KeÜhacf in Berlin.

(feuergeto alten 6er Crbe oon prof. Dr. ^aas in KieL
Btmmelsfunbe oon priatbojent Dr. 21. Ittarcufe in Berlin.

Bas IDetter unb fein Cinflufo auf bas praftifche Sieben oon prof.
Dr. C. Kaffner in Berlin.

p^vjil • Ulcct*ani( • C^cmi« • Zccftnit
Bie <Eleftri3ität als Licht* unb Kraftquelle oon prioatbosent Dr.

p. Coersheim in Beibelberg.

Telegraphie unb Telephonie con Celegrapfjen»DireFtor unb Do3ent

fr Ramacher in 2lad?en.

hörbare, fichtbare, eleftrifche unb Höntgenftrahlen oon <Set|. Kat
Prof. Heefen in Berlin.

<0runb3üge 6er Chemie oon prof. Dr. B* ^mntenborf in 3ena.

Einführung in bie Clcftrochentie oon prof. Dr. Bermbach in K3ln.

Lebensfragen oon prof. Dr. fr B. Bhrens in Breslau.
Bas 2lert>enf?ftem unb bie Schäblichfeiten bes täglichen Lebens

oon prioatbo3ent Dr. p. Schufter in Berlin.

Blobeme Chirurgie o.<Sefy.'Bat prof. Dr. B* Cilintauns in £eip3ig.
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